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EDITORIAL — auch eine Art Nachruf

Die Resonanz auf den SF wiiehst, die ABO-

zahlen steigen langsam aber kontinuierlieh,

die Spendenlistc ist so lang wic noch nie (ein
Extrudankesehén an dieser Stelle), die Wie-

derverkaufszahlen in linken Buchliiden wer-

den erhoht. Die Ziirieher WOZ stellte unsere

Nummer 22 lobend vor. die Berliner TAZ

fragt um unserc Mcinung zur Bundcstags-
wahi, weiI »sic einen Tag vor der Wahl auch

noch gern eine andere Stimme horen lassen

woilen<< (als das iibliehc griine Gcwéiseh und

die Promi-Anzeigen fiir die SPD — konnten

wir ergiinzen) und die Frankfurter FAZ mein-

te (im Feuilleton—Teil versteht sieh) sogar,

daB unser Anarchismus >>miihelos fasziniert,
wiihrend Zeitsehriften der aufkliirerisehen

Tradition heute oft mit der Langeweilc kiimp-
fen.« Also eigentlieh kein Grund zur Traurig-
keit?

Just in diesem Moment Wird jedoeh eine

ganz andere Stimme laut und zwar
— [iir alle

recht iiberraschend —— aus unseren eigenen
Reihen. Die Angst vorm Erfolg ist es wohl

kaum, die fiir diesen unerwarteten Gegen-
wind sorgt und uns doeh stark betroffen ge-
maeht hat. Am 5.1.87 erreichte uns ein kur-

zes und lapidares Sehreiben unseres Mitre-

dakteurs (und 1979 Mitbegriinders dcs SF)
Horst Blume (auf unserem Photo vorne am

Boden liegend und eine schwarze Fahne ver-
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teidigend, der die Spontan-Demo und Blok-

knde provozierende AnlaB war cine Mano-

verpnrade der Engliinder in Hamn —

ziusge-
rechnct am Antikriegstag).

»Die Anarchos/Autonomen gingen mir

wéihrend der Widerstandstzige zum THTR

(Hamm-Uentrop) dcrmchn auf die Nerven.
daB ieh nur noch Abneigung gcgeniiber allem

>>Anarchistisehen<< empfand. Im Grunde war

alles nur cine Neuauflage von Altbekzmntem:
Der Situation vollig unangemessene verbalra-

dikalc Reehthaberei hat die Buuern und El-

terngruppen dazu gebracht, den Konferenzen
. und Koordinationstreffen fern zu bleiben. Ich
habe oft versueht zu vermitteln. aber die
Vollidioten mit den Schwarzen Sternen haben
wirklich kein Fettniipfehen ausgclassen.
(. . .) Der Streit mit den Anarchos hatte die
Bauern und BI so hilflos und verzweifelt ge-
maeht. daB monatelang konstruktive Arbeit

unméglieh war. Das ist fiir mieh nieht nur das

Versagen einzelner Anarehos, sondern liegt
aueh an der iibliehen Auffassung von Anar-
ehismus, der unfiihig ist, konstruktiv mit Wi-
derspriiehen umzugehen. Anarchisten héitten
die Aufgabe gehabt, die widerspriiehliehen
Gruppen zusammenzubringen, statt zu spal-
tent Ieh ziehe daraus die Konsequenz, daB ich
nicht mehr bereit bin. fiir diese Anareho—
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Andreas Hoffmann

Ztelgruppe eine Zeitung mitzumnchcn: reinc

Krafteversehwendung!u

Wir haben Horst geschricben und ihn g0-
beten eine ausfiilirliehere Auseinzmderset-

lung fiir den SF zu lici‘ern. Wir haben natiir-
lieh aueh versueht, seinen >>Rundumsehlzig<<

gegen den Anarchismus iibcrhziupt und den
SF 1m besonderen zils unzingemessen zuriick-

z'uweisen, zumal er letzteren nicht unwesent—
lteh mitgepriigt hat. Leider zeigte Horst keinc

weitere‘Bereitschai‘t zur konstruktivcn Aus—

emandersetzung. Wir beclauern dus schr. zu-

mal wir glauben. daB cs (Ion Anurehismus

nicht gibt und daB sich unler den SF-Lesern/~
innen geniigend linden. dic mehr zu bictcn

haben als radikale Worthiilscn und mytlios-
beiadenes Rollenvcrhultcn Wir Wollen die

Auseinandersct'zung trotzdcm l'iihren und

fordern dazu auf‘ Hurst‘s Ausstieg als AnlflB
zu nehmcn, einigc Selbstint‘rugestellungefl
Ernst zu nehmen und in Artikeln zudiskutlc-

ren, urn so zu einer (Neu-‘2'?)Bcstimmung un-

serer Position zwisehen Radikzilitiit und Kon-

struktivitéit - allerdings ohnc Anpzissung und

Anbiederung an herkommliehc PolitikaT'
men zu gelangen.
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Noch cine vorerst letzte Anmerkung:
Horst Blames Mitarbeit war ffjr den SF ei—

gentlich unverzichtbar; eine angemessene

Darstellung von 7 Jahren gcmeinsamer Ar—

beit ist hier nicht zu leisten. D2113 es ein unwi-

dcrrufliehes Endc bedcutet mfissen wir an-

nchmen, —

cs bleibt uns also nur ein traurigcs
Dankeschon.

Spendenliste: Sovicl wie noch nie!!! Unser

hcrzlichstes Dankcschon —

es versetzt uns in

die Lagc mit dcr Ruckzahlung der Kredite ffir

die Sondernummer >>Arbeit<< fortzufahren

und cine ncue Sondernummer >>Anarchismus
—

Feminismus<<(??) ins Augc zu fassen.

V.L., Kéln 50,-; R.L., Hamburg 10.-; H.D.,
Bonn 1().—; GR, Luxembourg 100.-; B.G.,

Ispringeh 15.-; R.S., Overath 25.-; G.H.,
Berlin 20,-; NH, Niirnberg 50.-; A.S., Ber-

lin 15.-; W.L., Nicnburg 10.-; H.B., Gottin—

gen 17.-; A.A., Norderstedt 5.-; E.K., Eitorf

35.-; RR, Berlin 10.-; N.K., Bremen 5.-;

U.W., Tiibingen 20.-; J.A., Berlin 10.-;

R.R., Ambcrg 10.-; HF, Karlsruhe 10.-;

S.K., Erlangen'15.-; B.B.‘, Tubingen 15.-;

U.A., Miinchen 5.-; M.G., Offenbach 20.-;

O.S., Ahlen 10.-; NB, Kamen 20.-; W.S.,
Essen 35.-; M.G., Belgien 10,-; A.S., Berlin

10.-; K.K., Hamburg 30.-; RP. Bremen l.0.-;

S.M., Holland 9.-; F.-J. M., Dortmund 5.-;

A.S., Miinchen 20.-; H.-P.S., Bochum 5.-;

G.B., Erlangcn 85.-; H.D., Eutin 5.-!!Mer-

ci!!! -

FLI

5552 Morbach-Merscheid: Lebensgemein-

schaft, Dorrwicse 4

(Hier kann gcgcn 20.-DM pro Jahr der FLI-

internc Rundbrief, der die halbj'a'hrlichen
Treffen vorbercitcn und nachlberciten sol],

bestellt wcrden! Tel. 06533/3534; neue Ktonr.

100 145 023, class Konto wird unter der Be-

zcichnung >>ggthLl<< gcfiihrt;
BLZ: 57069806 Railfciscnbank Morbach).
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Clara Thalmann: Flucht ans Paris

Aktueller Teil:

Editorial, Termine

Anardiie-Seminar in Arnoldshain

A-Szene/Libertiire Zentren/Libertiire Tage
Michael Wilk: Soziale Bewegungen
Dieter Nelles: Wuppertaler Hiiuserkampf

Herby Sachs: Prozesse gegen Zeitschriften

GAL-Hamburg: Knast zwisdlen Abschaffung oder

Reform

Totalverweigerer-Infns

V080 1987

Exil in Berlin

Wahlnachschlag:
UngiiLtiG
'Irude Unruh

und die Geisterfahrer

Kulturpolitisdter Teil:

Stefan Schiitz: Kiinstler und Gesellsdlaft

Herby Sadizs: Karl Otten

Bemd Siege]: lrmgard and Hans Litten

Zeitsdiriftemschau .

Biicher-Rezensionen

lnternationaler Teil:

2 SMOT-Mitglieder freigelassen!
Ungam

— erste libertiire Impulse

Griinland -— brechen die US-Basen den ABM-Ver-

trag?

Leserbriefe, Kurzes, alte Nummern
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Impressum
HERA USGEBER: Forum fiir libcrtz’irc Informatio-

nen (FLll)
V.i.S.d.P.: Herby Sachs, Mooswcg 165, 5090 Lever-

kusen; namcntlich gezeichnctc Beitrz’igc stchen un-

ter der Vcrantwortlichkcit der Verfasscr und gebcn
nicht die Meinung dcr Herausgcbcr oder gar dcs

presscrcchtlich Verantwortlichcn wicdcr. Eingc-
sandtc Artikcl sind erwflnscht, vorhcrige telcfoni-

sche Absprachc ist sinnvoll; iibcr eincn Abdruck

entscheidcn Mitglieder dcr Redaktion; ein An-

spruch auf Veroffentliehung bestcht nicht; Honora-

re bleibcn auch unsere Wunschvorstcllung.
Naehdruckc gegcn Quellcnangabe sind ausdrfick-

lich cnviinscht!

KNASTFREIEXEMPLARE bleibcn solangc das

Eigentum des Verlags, bis sic den Gcfangencn aus- .

gchéindigt sind. Einc “Zur-Habe-Nahmc“ ist kcinc

Aushfindigung!
Auflagc: 2400 Excmplarc; Satz und Vertrieb: Trotz-

dcm-Vcrlag Grafcnau; Druck: Druckcoopcrative
Karlsruhc; Weitcrvcrarbcitung: Libellus-Vcrlag,

Stuttgart zusammcn mit Kollcktivis aus dcr Druck-

cooperative, der Redaktion und freiwilligcn Hel-

fcrn aus der Lcscrschaft.

Erscheinungswcisc: vicrtcljéhrlich; Photos: ungc-

zeichncte Photos aus dem SF-Archiv.

Abonnementsgebiihren: 15.-DM fiir 4 Nummcrn

(Bczahlung im voraus; automatischc Vcrliingcrung
nach Ablauf dcs ABO<Zcitraums, d.h. bitte gebt
uns schriftlich Bcschcid, wcnn ihr den SF nicht

mehr bcziehcn konnt odcr wollt.)
Anzeigenpreise: 1 Spaltc 100.-DM + MWS'I‘; 1/2-

Seitc: 200.-DM; 1 Scitc: 500.-DM. Anarchistischc

und alternative Kleinvcrlagc crhaltcn 20% Rabau;

Dauerkundcn 50%!

Redaktionsanschrift: SCHWARZER FADEN,

Postfaeh, 7031 Grafenau-l; Tcl.: 07033 — 44273;

ISSN: 0722 —- 8988.

Einzelnummer: 5 .-DM

4 Nummem: 15.- DM

AuBcrhalb dcs dcutschcn Postbczirks: 16.- DM

8 Nummem: 30.- DM

Probenummer: éltcrc Ausgabcn,
nur gcgen Riickportol
Sondernummcr ARBEIT: 5.- DM

Sondcrnummer NOSTALGIE (Artikel aus den

Nrn. 0- 12): 10.- DM

Bczahlung bitte vor dcr 1. Lieferung
bzw. bci Verléngcrung dcs ABOS

nach dcr lelztcn Nummcr des altcn

Zeitraumes. Ihr erspart uns viel

Arbcit, wcnn ihr bczahlt ohne dic Rechnung
abzuwarlcn. Merci und Salud!

SF-Konto: F. Kamann, Ktonm 574 63 - 703,
Postscheckamt Stuttgart

RcdaklionsschluB Nr. 25: 1.6.87

AnzcigcnschluB Nr. 25: 10.6.87



I am going to make the revolution in the >sky<

In der Nacht vom 26. zum 27.1.87 ist Clara

Thalmann in Nizza gestorben. Den obigen
Satz lieB sic als letzten GruB an allc Freunde

und Freundinnen verschicken.

Wir habcn diese Frau sehr gemocht und

wir sind uns vertrauter gewordcn als es nach

dcr eigentlich kurzcn Zeit in dcr wir uns

kanntcn, zu erwartcn gcwesen wiire. Und das

ging den moisten, die sic kenncnlcrnten so.

Sic war offcn, unkompliziert und dirckt -

und sic lachtc, wcnn sic Mcnschcn sah, die sic

mochtc. Ernst konntc man sic cigcntlieh nur

schen, wcnn sic sich unbeobachtet und mit

sich allcin fiihltc.
.

Zwei ihrer gutcn Frcunde, Erich Rathfel-

dcr und Thomas Pampuch, haben als Mitar-

beiter der Taz am 30.1., dem Tag von Claras

Beerdigung, einen ausfiihrlichen Nachruf auf

sic gcschrieben und bcrechtigterweise bcson—

dcrs den Spanischen Burgcrkricg ins Zen-

trum ihrcs chcns geriickt. [Wir schicken die-

sen Nachruf gcrnc jedem und jcdcr zu, die/

der ihn in der taz verpaBt hat, bzw. all denen,
die die taz aus anderen Griinden nicht mehr

lesen.] Wir wollen uns deshalb auf anderc,
vielleicht wenigcr bekannte Aussehnitte ihres

interessanten Lebens beziehen, obwohl auch

wir sie im Zusammenhang mit Spanien ’36,
d.h. mit dem Videofilm »Die lange Hoff-

nung« im Januar 1984 bei dcr Mcdicnwerks-

tatt Freiburg personlich kennengelernt ha—

ben. Dort entschiedcn wir auch, die Restex-

emplare (des ehemaligen Associations-Ver-

lag Hamburg) ihrcs gemeinsam mit Pavel ge-

schriebenen Erinnerungsbuchs in den Trotz-

dem Verlag zu ubemehmen und ein Begleit-
buch zum Videofilm zusammen mit ihr und

den Medis herauszugeben. Der Kontakt riB

nicht mehr ab und wir bcsuchten sic 1986

gleich zweimal ffir jeweils 14 Tagc auf der Sc-

rena, deren EntstehungSgeschichte und Ent-

wicklung wir zu cinem spateren Zeitpunkt ge-
miB Claras Wunsch in einem Nachwort zur

Neuauflage erzéilhlen wollen, um die Erinne-

rungen gleiehsam zu komplettieren. Wir fan-

den sic im Friihjahr 86 schwer krank, aber mit

>>Ich werde die Revolution im >Himmel< ma-

chen

Voy hacer la revolucion en el )cielm

cincr schier unglaublichen Energie, ihr Le-

ben, ihrc Frcundschaften und Intercsscn ge-

gcn allc Widerst'ande aktiv weiterzufiihren. ‘

Vicl Kraft erwuchs ihr aus dem Jubilaumsjahr
dcr Spanischen Revolution: ihrc Inhaltc wur-

den diskutiert, sic selbst war gefragte Zeit-

zeugin, wurde inlervicwt, sollte Berge von

Bricfen bcantwortcn und crhielt einc Unzahl

von Einladungen, dcncn sic aufgrund ihrer

Schwache nicht mehr nachkommen konnte,
die sic aber allc erwog, denn —

so spiclte sic

immcr mit dem chankcn - viellcicht konn—

te sic ja doch in wcnigcn Wochen die notige
Kraft habcn.

Und im Dezcmber 1986 gclang es ihr tat-

siichlich. Zusammmcn mit Christian Cadot,
der auf der Serena lebt und wiihrend ihrer

Krankheit viel fiir sic getan hat, flog sic nach

Madrid um fiir das spanische Fernschcn cinen

halbstfindigcn Vorspann zu drehen, in dem

sic den Film »Die lange Hoffnung<< einlcitcnd

kommcntierte. Der Film wurdc am 6.1.87

vom spanischen Fernsehen ausgestrahlt.

‘
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Clara Thalmann

gestorben

Je vais faire la révolulion dans le >ciel< «

Wichtiger noch war ihr jcdoch ihr gcmcinsa-
mes Buch mit ; Pavel, (dcr bcrcits am

16.3.1980 starb,) und so faBtcn wir zusammcn

im Juli 86 den EntschluB dicses heutc vergrif—
fene Buch neuaufzulcgcn. In diescm Zusam-

menhang suchtc Clara viclc Photos lrcraus

und fand auch ein Manuskripttcil. das ihrc

Erlebnisse wahrend dcr Flucht aus Paris -—

beim Einmarsch ‘der Dcutschcn — wiedcr—

gibt. In ihr gemeinsamcs Buch >>Revolution
{fir die Freiheit<< (zucrst in gckiirzlcr Fassung
unter dem Titel »Wo die Frcihcit stirbt<<)
konnten nicht allc Erinncrungen aufgcnom-
men werden und dort, wo sich Pavcls und

Claras Wege trenntcn uncl sic gctrennt cr—

zahlten, cntschieden sich die Lcktoren zu-

meist fiir eine Fassung; deslialh war nur Pa-
vels Schilderung dcr Flucht aux Paris aulgc-
nommen worden (Vgl. S. 2831.). Wei] wir uns

im SF nicht auf eincn Nachrul‘ beschrz’inkcn
wollen, sondcrn schr gerne Clara selbsl zu

Wort kommen lasscn wollen, drueken wir
diese bislang unbekanntc —

wcnn auch schr
drastische -

Ergéinzung zu den politischcn
Erinnerungen beidcr hier ab.

Friedert'ke Kammm and Wolfgang Hm!
an
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(Vorausgeschickt sei noch -—

aus Claras N0-

tizbuch — daB beide seit 1937 in Paris waren

und mit gefalschten franzosischen Papieren
lebten. Sic trafen sich zu Vortragen und Ak-

tioncn mit verschiedenen sozialistisch-oppo-
sitionellen Gruppen, wie der KPO und SAP,
Ncu Beginnen oder z.B. mit Pietro Nenni,
dem Fuhrer der italienischen sozialistischen

Information. Ihre Flugbléitter und Tatigkei-
ten richtetcn sich gegen den drohenden Tota-

Iitarismus und das Nazitum; sie versteckten

gefiihrdcte Genosscn und Juden und verhal—

fen vielcn zur Flucht, darunter einige, die sich

gerne an die Hille der Thalmanns erinnerten

und mit deren Geldmittel das Haupthaus auf

der Serena gcbaut werden konnte.)

.Pbrbh—
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von Clara The/mam

Paris isI von cincm Fieber ergriffen, das Fie-

ber der Unsicherhcit — dcr Auswanderung.

Stundenlang sitze ich an der Forte d’Orle-

ans und starrc in die endlosen Kolonnen, die

aus der Stadt kommen und hinausstro‘men,

auf die Landstrasse; hinaus in den Siiden,

wcg vom Fcind, dcr immer néiher und naher

riickt, und dcm man scheinbar keinen Halt

bieten kann. Nicht endenwollende Autorei-

hen ziehcn vorbei, Fahrrader lbepackt, Frau-

en und Kinder zu FuB, schwer beladen, so

daB sie sich schon jctzt schwer bcwegen kén—

nen; ihre Kinderwagcn mit Babies und Fake-

ten beladcn, schicben sie miihselig vor sich

her. Wie soll das auf der Landstrasse werden?

Es ist allcs abnormal, verriickt. Was zieht sie

hinaus? Was crwarten sie drauBen?

Mcin Mann und ich gchen in die Metro,
Wir wollen uns das innere Bild der Stadt anse-

hen. In dcr Metro untcrhalt sich jeder mit je-
dem, dic vcrschiedenslen Mcinungen tun sich

kund. Die Mcistcn glauben, daB sich die Ar—

mee hinter Paris haltcn wird; — es ist schon

klar gcworden, daB sich Paris nicht verteidi-

gen wird. Eine Metrobeamtin weint, sie mull

auf alle Falle auf ihrem Posten bleiben. Ihr

Marguerite undAlfred Rosmer

Mann ist irgendwo an der Front. Zum ersten>

mal hore ich >>Waffenstillstand<<, >>Friede<<, al-

les sehaut erstaunt, keiner will das glauben.
Im Zentrum der Stadt ist vollige Ruhc, ja

fast ausgestorben, ein toller Gegensatz zu den

AusfallstraBen. Eine schwere, graue Schieht

von schwarzem Nebel verdeckt jede Sicht.

Was kann dassein? Die einen behaupten, es

sind kiinstliche Wolken von den Deutschen,
die anderen, es sind die angeziindeten Petrol—

bestande von den Franzosen. Uber der gan-
zen Stadt- ist diese schwarze Wolke, jeder ist

schwarz im Gesicht; wo man hingreift eine

RuBschicht.

Wir gehen nach hause, nichts weiB man;

das Radio gibt die lakonischen Berichte von

der Front, was mit Paris geschieht, weiB noeh

kein Mensch, alle Bewohner kommen sich

verlassen vor. Die Zurfickgebliebenen stehen

in enger Gemeinschaft zusammen und bera—

ten sich, was mit ihnen wohl geschehen wird.

Am anderen Tage sehen wir, dais die Aus-

wanderung unaufhorlich weitergeht, unauf—

horlich. Alle unsere Freunde sind weg. Was

tun? Die Polizisten machen ernste Gesiehter,
sie sind entwafllnet, miissen ihren Dienst aber

Clara und Pavel aufder :Serenag 1978

weiter versehen.

Um Mitternacht sol] Paris fibergcbcn wer—

den, wir sind erschiittert, denn immcr hatten

wir noch auf eine Verteidigung gehofft. Es ist

aus, wir mfissen weg. Wir lassen uns vom Fic-

ber packen. In einer halben Stunde haben wir

gepackt, Rucksack aufgeschnallt und schnell

von all dem, was uns lieb und teuer gcworden
war, Abschied genommen.

Mit in den Strom der Ausziehenden. Auf

der Landstrasse. Es ist entsetzlich. Zu den Zi-

vilisten gesellen sich Soldaten, Tanks und

Munitionswagen, ein hollischer Larm. 30 km

hinter Paris geht es furchtbar zu, die Flugzeu-
ge des Feindes stellen sich dem Strom entge-

gen und bombardieren und bestreuen die

Strasse mit Maschinengewehren. Man findet

nirgends Schutz, der Strassengraben ist iiber-

fiillt mit Mensclhen, man kann sich bloB hin—

ter Autos verstecken. Ein toter Mann, zwei
verletzte Frauen und Kinder. Weiter: zwei to-

te Pferde, die einen Bauernwagen voll Heu

und Mébeln und was weiB ich was alles gezo-

gen batten. Eine Kuh liegt am Strassenrand,
ein Soldat gibt ihr den Gnadenschufi. Die To-

ten werden von der StraBe weggeraumt,



AurorA-Verlagsausliefe-
rung

Vertrieh fiir anarchistische Literatur

INDIVIDUALANARCHISMUS

MAX STlRNER,Der Einige
und sein Eigentum.
Verlag der Mackay—Gesell—
schaft,Freiburg 1986

262 Seiten / 28,—DM

MAX STlRNlER, Kleinere
Schriften. (Faksimil—
Neudruek der 2. Aufl.

Berlin 1914)

Verlag Fromann—Holzberg,
Stuttgart 1976

418 Seiten / 78,—DM

MAX STIRNER, Parerga,
Kritiken, Repliken-
LSR Verlag, NUrnberg 1986

226 Seiten / 24,—DM

J.H.MACKAY,Max Stirner—

Sein Leben und sein Werk.

Verlag der Mackay—Gesell—
schaft, Freiburg 1977

272 Seiten / 28,—DM

lndividualistischer Anar—

chismus — Eine Autoren—

auswahl.

Libertad Verlag, Berlin 1982

64 Seiten / 3,80DM

H.8VEISTRUP,M.Stirners drei

Egoismen — Wider K.Marx,

O.Spann und die Fysiokraten.
Verlag der Mackay—Gesell—‘
schaft, Freiburg 1983

112 Seiten / 14,80 DM

Unser Themeninfo schicken

wir gegen 0,800M in Brief—

marken zu, mit 45 besproche-
nen Titeln zum Thema: Span.
Biirgerkrieg.

Wir llefern gegen Vorauskasse

(zzgl. 2,50DM P8V—Pauschale)
auf Postscheckkonto Bln.—W.

J.Knoblauch 4651 57 - 104

(BLZ 100 100 10)

AurorA-Verlagsauslieferung
Knobelsdorffstr. 8

1000 Berlin-1 9

(030) 3227117

Mensch und Tier, damit die nieht den Ver—
kehr storen -— und weiter geht es. Ein einzi—

ger Gedanke beherrscht die Menschen, —

weiter —, aus dieser dichten Menge heraus.
In der Nacht ruhen wir uns ein paar Stun-

den aus, immer horen wir den brummendcn
Larm der Flugzeuge und das dumpfe Knallen
der Bomben, links und reehts von uns brennt
es. Naher und néiher kreisen sie, werden sie
uns erwischen? Es ist stoekfinstere Nacht,
noch sind wir verschont geblieben, wie mar-

schieren weiter.

Soldaten schleppen sich miihsellig weiter,
sie haben seit Tagen nichts gegessen, sehnell
wird vertcilt, was man hat. Sie kornmen von

der Somme und Marne und miissen zu Fufi

weiter, in den naehsten groBeren Ort. Was
weiter werden soll, wissen sie auch nieht. Es
ist gefahrlich zu gehen, die Autos kommen
kaum weiter, die Militareamions bahnen sieh
in diesem wfisten Durcheinander riicksichts-
los ihren Weg. Es ist ein Krach — wie lange
halt man bloB diesen Wahnsinn aus? Die Sol—

daten sind rfihrend hilfsbereit, man gibt ihnen
zu essen und sie schleppen dafiir das Gepack
der Frauen, ihr Entsetzcn vor den Deutschen
ist groBLsie erzéihlen von den Sehlachten, von

den Tanks, von den Flugzeugen, ihrer Ohn-

macht, das Fchlen von Abwehr gegen diese

noch nie dagewesene Armee. Es sind keine

Mensehen, die sich ihnen entgegenstellen, es

sind Maschinen, Maschinen.

Jede Stunde maehen wir einen halt von 10

Minuten und unauthorlich geht der Strom

von Menschen und Maschinen an uns vorbei,
es wird einem iibel davon; die Flugzeuge zei-

gen sich immer hartnéickiger, bedrohcn die

Strasse mit ihren klaffendenMaschinenge—
wehren, steigen tiefer und teifer. Wir suchen

Schutz in einem Loch am Strassenrand. Die

Ambulanzwagen bringen es fertig zu zirkulie-

ren, erste Verbfiindc zu machen und die Ver-

letzten in den néichstcn sicheren Ort zu brin-

gcn. Die Toten bleiben auf der Seite liegen,
niemand kiimmcrt sich um sie.

Etampes, ein furehtbares Bombardemcnt,
alles crzittert; 30 km vor Orleans verlassen

uns unserc Krafte; wir ruhcn uns aus. vor uns

steht ein Camions. cs ist Platz fiir noch cinen

Menschen, schnell ergrcife ich die Gelegen-
hcit und werfc unsercr schwcrcs chiick dar-

auf, ohne chack geht es sich lcichter. Pavel

will cs schnell bis Orleans sehaffen, ich soll

ihn dort am Bahnhof erwarten. Ungemfitlich
ist mir dic Trcnnung,

—

angenehm. daB ich

nicht mchr laufcn muB. Pavel sagt, er wird

ohne Unterbrechung marschieren. er will in 7

Stunden in Orleans sein. In drei Stundcn bin

ich in Orleans, erlost denke ich an cinen Zug,
denn wir sind doch beide hundemiide. Doch
zu friih habe ich mich gefreut. Orleans ist aus-

gestorbcn, schon evakuiert. kein Laden of-

ten, nichts zu kaufen, am Bahnhof keine Zij-

ge, eine Mcnschcnmenge, die abreisen will.
Nichts zu machen. Ieh setze mich auf den

Vorplatz dcs Bahnhofs auf cine Kiste, mit
chuld gewappnet und mit dem BcwuBtsein,
daB es heiBt, zu FuB weitcr — bis Vicrzon,
dem niichstcn groficren Ort. etwa 70 km von

Orleans.

Nach 7 langen Stundcn sitzc ich noch mit-
ten in dem ficberhaften B‘ctrieb, ohne Pavel.
Was mag ihm begegnet sein? Ich werde unru-

hig, cs sitzen noch viele bei mir, dic ebenfalls

auf Angchérige warten. Viele. Lastwagen
sind schon vollbeladen mit Menschcn wcgge-
fahren, nahmen mit, was sic konnten N vor

allem Frauen und Kinder, nur cincn Keller,
keine Bicyclettes. Das hat zur Folge. daB so—

mM
vieles weggesehmissen wird. was nieht drin-

genst gebraucht wird. Es stehcn Velos und

weggeschmisscne Koffer in Fiillc herum. Jc=

der kann aussuchen, was ilnn gcfallt und mit-

nehmen, aber jeder hat ja sclbcr sein chiick,
ich sehe einen ganzen Ballcn Betttiichcr,
wertvolle Winterméintcl. Kleider, kaum je-
mand interessiert sich dal'iir. Das meiste

bleibt liegen. Fiir Velos ist lebhaites Interes-

se, die Soldaten vor allcn sind des Gchcns

mfide und eigncn sic sich mit Freude an. Ein

junger Mann offeriert mir ein Damem'ad, ich

kann ihm geben. was ich will, gcrne driickc

ich ihm 50 Fr in die Hand und frcuc mich, we-

nigstens konncn wir damit leiehter gchcn. das

chack draufpacken. Pavel wird sich freuen,

aber er kommt und kommt nieht.

Alle zwei Stundcn kommcn die Flugzcugc
und bombardieren die Stadt. ich bleibe apa-
thisch sitzen, antlerc stiirzen sich unter die

Baume und linden dort den Tod. Ncin. mir

ist es schon cinerlci. Aber der Balmhof

scheint gefeit zu sein. nieht cine Bombe hat

ihn erwischt. links und rcclits und vor allcm

vorne die Strasse, dic zur Briieke fillirt, sicht

schlimm aus. Man kann sic nach dem 3. Raid

nicht mehr passiercn.
Mit dem Rad falire ich mcinem Mann ent-

gegen und rechnc bestimmt damit, ihmauf
den naehsten 5 km zu begcgncn. Ich faltrc 15

km in wahnsinnigcr Angst um ihn. Drcimal
kommen Flugzeugc und bombardieren dic
Strasse. Ieh rase znriick und lioffe, daB sich
Pavel inzwischen eingclundcn hat. Abcr
nein. Was soil ich tun? Die Flugzcugc kom-
men nun schon jede Stunde, iibcr mcinem

Kopf pfeifen die Bomben, vor dem Balinhof
brennt der H'aiuserblock links und reehts. ES
stinkt furchtbar nach Leuehtgas, wahrschein-
lich sind die Rohrcn geplatzt. Ieh verbringc
die ganze Nacht ‘auf dem Bahnhof — hat cs

noch Sinn linger zu warten? Es gehcn Ge-

rfichte, daB die Briickc iibcr die Loire ge—
sprengt wiirde um die DCUISChCn zuhindern

(. . .)
24 Stunden spatcr. Hastig tnaehe ich alle

Umwege, die nétig gewordcn sind, urn fiber

die Briicke zu gelangcn, cs ist 11 Ultr. Sonn-

tag, 16. Juni. Am Briickencnde in der Mitte
steht auf einem Monument cin armscliges
Maschinengewehr und vcrsucht sicli gcgcn
die Flieger Zu wehren. Rechts davon liegt cin

abgeschossenes franzosisches Flugzeug, Dic
Strassc geradcaus ist mcin Weg: cs ist schwic-

rig sich an den Locliern vorbeizuschlz‘ingeln.
auf der Strasse stclit cin brennendcr Lasthl-

gen, noch sitzen (ler Chauffeur und Bcglciter
tot darin, einer ein Schwarzcr, die Flammen

ziingeln an ihnen, niemand ki’nnmert siCll dar-
um. Nur nieht mchr hinschcn. es ist zu grau-
sam. sie sind zwar beide tot. dcs Scliwarzen

weiBe Augen sehcn so gespcnstisch aus. £115
ob er laehe. Das Bild will mir nicln aus dem

Kopf.
Eine Stunde kann man ruhig falircn und

dann geht der Hollcnliirm wiedcr los. in bren-

nender Hitze und im Gestank sehliingle ich

mich wie ein Automat (lurch die Masscn V0“

gestauten Autos. Tanks, Militéirwagen. Cil‘

mions voll mit schrciendcn Frauen und Kin-

dern. Baucrnwagcn. cs 116rt nieht aul. lmmcr

dasselbe Wirrwarr. (. . .) Eine Frau schwingl
eine blutige Taschc. ihrc Schwiigcrin ist von

einer Kugel getrolfen wordcn. sic ist vcrzwei-
felt und schreit laut ilir Leid in die Welt. Einc

andere hat ihr Kind tot nebcn sich. siC

schmeiBt fiinftauscnd Francs von sich, \Vill
nicht mehr leben. Dic Soldalcn bemiihen sicli

um sic. versuchen sic zu trostcn. ilir das Kind

wegzunehmen, sic wehrt sieh verzwcifclt. Zu—



letzt sammeln sie das Geld auf und stecken es

ein. Die Frau bleibt zurfick. Weiter, weiter,
schon 5 km dauert eine Autoschlange, die

nicht weiterkommt, 4 find 5 Wagen nebenein-

andcr; unten an der nachsten Eisenbahnsta-

tion wird Brot verteilt, welehe Freude, alle

rcnncn und bekommen soviel sie wollen. 5

uncll 6 Brote fiber den Rficken gebunden, je—
dcr verstaut es wie er kann. Wenn bloB die

Flugzeuge nicht kommen, welche Ernte kann

der Tod hier haltcn. Ieh setze mich in den

Schattcn eines Baumes, Brot mag ich nicht

holen, nur cin bchhen ausruhen, und schon

nahen 9 Bomber, wie starres Entsetzen fiber—

fiillt es mich, jctzt wird cs furchtbar. Ich sti'lr-

26 in den Park hinter mir, zwischen Bahnhof

und StraBe. Jetzt nut nicht allein sein, ich

klemmc mich zwischen einen Trupp Solda-

ten, sic sind rfihrcnd zu mir, nehmen mich in

die Mitte und schon pfeift es fiber uns, die Er-

de erzittcrt, und wicder und wieder, wir hal-

ten den Atem an, wie tief sie sind, wir horen

das Brummen, immcr néiher kommen, es

kracht fibcrall, dic Hollc ist ausgebrochen. Ir-

res chlen, Sircnenbombcn, wir werden

fiber und fiber mit Erde verschfittet. Ich habe

cinen Moment zum Denken, jetzt ist es aus,

wie wird es mcin Mann erfahren?
Erstaunt graben wir uns aus dem Dreck

und niehts ist uns passiert, wie ist so etwas

moglich? Die ffinl Soldlaten sind alle erstaunt,

nicht weit von uns hat eine Bombe einge-

schlagen. Es ist noch nicht aus, die Flugzeuge
lassen sich Zeit, noch kreisen sie und wieder

kracht es, mir grant. wie wird das allcs ausse-

hen? Eine dichtcrc Mcnschcnmenge konnten

sic nicht auslindig machen.

Nun sind sic weg, man hat kaum den Mut

weitcrzugchcn, cin entsctzliehcs Geschrei

hebt an, sovielc Tote und Zerrissene, die

wahrc Hollc. Frauen sind wahnsinnig gewor-

den, ein Baby liegt verlassen am Wegrand,
man sucht die Mutter, sie ist weggerannt, die

Ambulanz nimmt es mit. Sie arbeitet fieber-

haft. Die Verwundeten sind erstaunlich

schnell weggeschafft; Camions brennen, mit

noch Menschen drin, die nicht die Zeit hat-

ten, herunterzuspringen. Es ist Platz geschaf—
fen worden dureh dieBomben. Alle getroff e-

nen Wagen werden auf die Seite gesehafft.
Eine Bombe hat mitten in den Bahnhof ein—

geschlagen, da liegen die Toten mit ihren

Broten verstreut herum, die ‘Brotverteilung
ist aus. Da sind Tote ohne Wunden, mit weit-

aufgesperrtem Mund, gelb, erstickt, die Sol-

dlaten behaupten, eine 500 kg Bombe im Um—

kreise von 50 bis 75 Meter ffihre zu derartigen
Toten ~ ohne Blutspur, nur weitaufgerisse—
ner Mund und grauenhaft entsetzt aulgerisse—
ne Augen.

Heraus aus' dieser Holle, vorwarts fliehen,

ist der Gedanke aller Uberlebenden und fie-

berhaft geht es weiter. W0 nimmt man diese

Kraft her? [ch rase wie ein Automat davon,

nur nicht denken, ich bin nicht ich, es ist ein

anderes Wesen, das ffir mich reagiert. Auf

dem Weg hfiren die Verheerungen nicht

mehr auf, aber blolB nicht hinsehen, weiter,

weiter. Es ist wie eine Hasenjagd. (. . .)
Nun trete und trete ieh die Pedale‘mit dem

Ziel Bordeaux, vielleieht finden wir uns dort

wieder; in Paris hatten wir besehlossen dor-

thinzugehen. Bis Limoges storen die Flugzeu-

ge hartnackig, doch so schlimm ist es nicht

mehr. Man gewfihnt sich nicht an diese ver-

fluchten Vdgel, immer wieder hat man Herz-

klopfen und atmet auf wenn sie vorbei sind.

Kurz vor Limoges steht alles still auf der

Strasse, >>Waffenstillstand<<, es geht wie ein

Feuer durch die Reihen. Alles stoppt und ruft

sich die Neuigkeit zu. Wie ein Alpdruck lost

es sich, C’est fini, so'ist das allgemeine Aufat-

men. Hat die Verfolgung ein Ende?

Clara Thalmann in Nizza

M

29.9.86: Der Schrifmteller Justus Franz Witt-

kopp ist im Alter von 88 Jahren in Bad Hom-

burg gcstorbcn. Einc Trauerfeier gab es

nicht, scin Leichnam wurde verbrannt, die

Aschc in die Nordsec gegeben. Wittkopp war

kcin Anarchist, trotzdem sci an ihn erinnert:

Zweimal ist er aus eincr deutsehen Armee de-

scrtiert, 1918 und in Paris 1943; zur letzteren

Descrtation gibt es ein Pariser Tagebuch

{Bechtle-Verlag). Eines seiner verbreitesten

Biicher war jedoch »Um‘er der schwarzen

Fahne« (Fisclher Verlag 1974), in der er eine

lesenswerte Geschichte des Anarchismus zu

schreiben versuchte. In einer alten Rezension

von Lothar Baier (FR) zu diesem Titel lesen

wir: »Das Sympathische an seiner Darstel—

lung ist, daB sie den in der Offentlichkeit weit

verbreiteten Polizeistandpunkt verwirft, ffir

den Anarchismus und Terrorismus schlicht

identiseh sind; im Anarchismus sieht Witt—

kopp vielmehr den Versuch, mit den verrate-

Freiheit, Gleichheit, Brfiderlichkeit — radi-

kal Ernst zu machen . . .«

M»

TROTZDEM 7% VERLAG

Im Trotzdem it Verlag werden Bficher

und Broschfiren veroffentlicht, die sich

mit Themen desAAnarchismus, Minder-

heiten, Umwelt. linksradikaler Literatur

beschafiigen. in einer eigenen Reihe

»Libertare Wissenschaftr< veroffentlichen

wir Magister-, Diplom-, Staatsexamens—

arbeiten und Dissertationen. die sich mit

libertaren Themen beschaftigen oder

Wissenschaft Kritisch hinterfragen. Die

genauen Bedingungen ffir diese Reihe,

uta. den SatzkostenzusohuB der Auto-

ren, bitte im Einzelfall nachfragen.

Lieferbare Titei u.a.:

~k Es lebt noch eine Flamme —

Anarchosyndikalisten im Rheinisch-

Bergisohen Land 1919—1945; (Reihe

Libertare Wissenschaft) 356 8., 32.—

DM von Ulrich Klanund Dieter Nelles

*Vorsicht Anarchist! — Lebenser-

innerungen von Augustin Souchy,

17.— DM

*Nacht fiber Spanien
— Spani-

sche Revolution und Kollektivierun-

gen von Augustin Souchy, 16.— DM

*Wider den Bevormundermen-

schen — Essays von Jens Biome-
boe, mit einem Vorwort von Karl—

Heinz Deschner »Mein Freund, der

Anarchist<<, 10.— DM

*Selbstverwaltung — Materialien

vom SelbstverwaltungskongreB in

Venedig 1979, 14.— DM

*Theorie und Praxis anarchisti-

scher Erziehung — am Beispiel der

Schulversuche von Robin, Faure und

Wintsch von Hans-Ulrich Grunder,

(Reihe Libertare Wissenschaft) 20.—

DM.

*Erich Mfihsam — Schriftsteller der

Revolution von Wolfgang Haug, 12.—
g

DM

it In Vorbereitung:

*Revolution ffir die Freiheit — Sta-

tionen eines politisohen Kampfs
Moskau/Madrid/Paris von Clara und

Pavel Thalmanin, Neuauflage im Trotz—

dem—Verlag, 20- DM

lm Vertrieb wurde neu autgenom-
men:

*Kinderbefreiung wnd Kinderbe-

wuBtsein — eine Bestandsaufnahme

fiber Theorie und Praxis von Freien

Schulen heute in GroBbritannien und

der BRD von Klaus Rodier, 13,80 DM

Trotzdem Verlag
Postfach

7031 Grafenau-1
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Anarchismus-Tagung in der Ev. Akademie

Arnoldshain

»Ihr denunziert den Anarchismus, betrachtet

ihn hochstens als intercssanten Ideengeber.
Uns haltet Ihr fiir wcltfremde Spinner, weil

wir n'icht so gcmiiBigt denkcn und handeln
wie Ihr . . .<<

Mit diesen Worten driickte ein Teilnchmer
seine Kritik an einem GroBteil dcr Referen-

ten beim Schlqulenum der Tagung >>Traum

von der Autonomic —

Konzeptionen anarchi-

stischer Praxis<< aus.

Drei Tage, vom 23. bis zum 25. Januar ’87,
sollte in der Evangelischen Akademie Ar-

noldshain fiber anarchistisehe Praxis disku-

tiert und gestritten werden. Zusammenge-
kommen waren 11 ReferentenI-innen, darun-

ter immerhin vier engagierte Spreeher aus der

libertaren >>Bewegung<< (Wolfgang Haug, Ul-

rich Klemm, Harald Steiner, Horst Stowas-

ser)r 120 Teilnehmer/-innen fanden sich ein

um zu horen, was Anarchisten/—innen so er-

tréiumen und wie sie sich ihre'konkrete Praxis

bzw. Neugestaltung ihrer Theorie vorstellen.

Das Thema versprach eine Betrachtung und

Auseinandersetzung mit den aktuellen Be-

mfihungen von Anarchisten und Anarchistin-

nert. Die Tagung war ausgebucht.
Der Konflikt, der beim Schlqulenum 0f-

fen hervortrat, drfickte sich in Widersprfi-
chen aus, aie sich durch' die gesamte Tagung
zogen. Akademisierte Analysen standen eher

praxisbezogenen Berichten fiber einzelne

Projekte (2.13. Frauenarchiv Wiesbaden; das

//-/ // 1/27? :7///

I

// »

I A/Ij/V //¢//, M/ /
.

////‘//// /
/

é/y

Photo: Wolfgang Haug

Autonomie-Projekte und

,anarchtistische Perspektiven

—

vertreten durch Gerda Guttenberg und
Marianne Zepp —

allerdings {fir sieh selbst si-
cher nicht von einem anarchistischen Selbst-

verstéindnis ausgeht) gegent’iber. Referate
und Vortriige dominierten, dabei wurdc teil-
weise hemmungslos die Alternativbewegung
mit der >>anarchistisehen<< glcichgesetzt. So

sprach Rolf Schwendter (Professor ffir De-

vianzforschung in Kassel; Devianzforschung
= Forschung fiber Abweichungen von der

Norm) anstatt wie angeki’mdigt zur >>Politi-

schen Kultur der anarchistisehen Bewegung«,
fiber selbstverwaltete Betriebe und Projekte
als Teil eines >>sich kommunitar verstehenden
Staatsabbaus<<. lmmerhin versuchte er siteh

permanent an das eigentliche Thema zun’jck-

zuorientieren; so definierte er beispielsweise
die Autonomie als lohnendes Ziel, deren
Grenzen an der Autonomie anderer Gruppen
festzumachen ware. Fiir die Selbstverwal-
tungsbewegung stellte er 22 einigermaBen
verbindliche Normen fest, von denen er 14 3115
im Einklang mit dem Anarchismus ansieht.
Dazu gehoren beispielsweise: — alle Ent-
scheidungen werden gemeinsam gefiillt, -

keine Hicrarchien, —

gréBere Vernetzungs-
zusammenhhfinge, die das Mitentscheiden al-
ler ,zulassen (Bezugsgruppen, Urabstim-
mung, Delegation), —

Rotation von Funk-
tionstr'agern, — 1 Mensch = l Stimme (also
nicht etwa nach Kapitalanteil), —

subjektive
Befindlichkeit hat Vorrang vor Sachfragen
— flexible Regeln (Kinder-, Raucherdiskus:
sionen), —

ambivalente Stellung zu Exper-
ten,. '—_ Frauen-Quotierungsl‘orderung, —

Sensrbilitat gegen Ausgrenzung, —

kollektive

Formen den individuellen vorgezogcn, dc-
zentrale Kultur (Uberschaubarkeitszm—
spruch).
Nicht dazu gehorcn — und das ist viclleicht
fiir martche fiberraschend: (lie politisclzen
Normen, ausgenommen noch (lie AKW-Fra-
ge, die Pershings; Siidafrika; die Untersehie-
de beginnen schon bei der Genteclmologie.
der Vergesellschaftsforderung, derFamilic
oder profaner beim Auto, beim Computer

. .; auffallend sind die Modcwcllcn (so wit—
ren nur zwei pdlilische Gruppen kontinu-
ierlich in der Friedensfragc aktiv: die DKP
und die Graswurzler), nicht diskutiert sind

»Rand«—Themen, wie die Abschaffung der Ir-

renhéiuser; menschliche Grenzen trcten bei
der abstrakten Ablehnung und mehr oder we-

niger heimlichen 1Nutzung industrieller PrO-
dukte auf. Bestehcndes Recht (Vereinsrecht.
beschrénkte Haftung etc.) bildet [fir diC

Selbstverwaltungsbewegung keincn Grund
zur Kiimmernis und cine Stazlt ist auch nieht
das Problem, so hut die Parole >>vom Staat
nehmen<< gegenfiber der »Staatsknete verwei—
gern« schnell und leicht gesicgt und das Vcr-
tauen auf die eigene Kraft schncll ersetzt. Ei—
ner Zusammenarbeit mit dcm Staat — den

militiirisehen Bereich als einzigen wirklicli

ausgenommen — steht niehts im Wege, im

Gegenteil: sehnell sind Forderungen nach
scliéirferen Gesetzen gegen Umweltverbre—
Cher und Vergewaltiger ausgesproehen. Wiih—
rend Anarchisten in Gesetzen jcdweder Art
vor allem eine Fortschreibung realer Macht—

verhéltnisse sehen, ist der GroBteil der Alter-

nativbewegung auf reformerische Veriindc-



rungen via DIE GRUNEN fixiert. Auch das

Mindesteinkommen, als Restvorstellung von

alternativer Sozialversicherung, wird selbst-

verstiindlich vom Staat gefordert. Kurz und

schlecht: wfihrend fiir die Anarchistenl—innen

dic Lebensgestaltung in Einklang mit den

Zielen zu bringen ist, ist der 18-Stunden-Tag
in der Selbstverwaltungsbewegung moglich,
sofern man noch einmal pro Woche in die BI

Oder frau einmal pro Woche in die Frauen-

gruppe geht. (Soweit Schwendter, inwieweit

die Ubergz‘inge {lieBend sind und er hier den

Anarchisten/—innen schmeichelt, fiberlassen

wirjeder/m Leser/—in selbst.)
Anderen Referenten mull ein solcher Be-

zug zum Thema hingegen ganzlich abgespro-
Chen werden. Prof. Dr. Joachim Glaeflner aus

Berlin hielt einen Vortrag zur »Idee der Ge-

meinschaft zwischen Utopie und Reaktiom

und fand in der iiblichen sozialdemokratisch

gcpragtcn Manier die Vergleichspunkte fur

die heutige Alternativbewegung vor allem im

volkisch-rcaktionaren Fliigel der Jug'endbe-
wegung vor dem crstcn Weltkrieg. Wobei er

wcder der heutigen Alternativbewegung,
noch insgesamt der damaligen Jugendbewe—
gung gerecht wurde. Dali er die damaligen
anarchistischen Ansiitze gar nicht in seinen

Vergleich miteinbezog, aber die Anarchisten

von hcutc durchaus als mitbehandelt ansan,

legte die Armseligkeit seines Ansalzes bloB.

Bei dcr sonntiiglichcn Plenumsdiskussion di-

rckt daraul angcsprochen, was er sich eigent-
lich von dicser Tagung versprochen hat, lieB

cr —

wenigstens ehrlich — wissen, daB es ihm

natiirlich um die Vereinnahmung anarchisti-

scher Impulse ginge.
Den Gipfcl urdcutschen ForscherlleiBes

kultivicrtc der Regensburger Okonom und

Jungdoktor Ulrich Wittmann. Er brachte es in

einer Intensivstunde fertig, die zur Verfii-

gung stehcndc Talel in ein Beuys’sches
Kunstwcrk a la Geist und Materie zu verwan-

deln. Mit messerscharfer Logik und wahrhaft

gckonntem Formelrcichtum wies die Spezie
homo oeconomicus nach, daB Alternativoko-

nomic gar nicht alternativ ist. »Es kann nicht

sein, was nicht sein darf«. Dabei reduzierte er

mit der Formcl U = l(W, P) das menschliche

Handeln, was bedeuteten sollte: Menschli—

ches Wohlbefinden ist eine Funktion von

Konsumméglichkeiten und der Art der Pro-

duktion. Seine wirtschaftstheoretische Hei—

mat legte er gcnausowenig offen, wie seine

politischc Absicht. Herauskam, — trotz un-

diszipliniertem Publikum, das sich Lachanféili

le undZwischenrufe nun nicht mehr langer
verkneifen konnte, — daB hier und heute, im

Bannkreis des Kapitalismus letztlich jeder
Versuch eine alternative Okonomie zu ent—

wickeln von vornherein sinnlos sei, dla die L0—

gik des Systems schlieBlich funktionierende

Alternativb‘etriebe aufsaugt und letztlich kein

Unterschied mehr zu einem kapitalistisch
orientiérten Unternehmen besti‘mde. Es

schien sein Interes'se zu sein, 'wie man die ho-

he Identifikation des Arbeiters in einem

selbstverwalteten Betrieb und damit die

Moglichkeit zur Mchrarbeit (Selbstausbeu—

tung) fur einen normalen kapitalistischen Be-

trieb verwertbar machen kt’mnte. Eins hatte

der gute Doktor auBcr acht gelassen, zwar

nur eine Kleinigkeit, aber immerhin: den po—

litischen Anspruch, der sich ja nicht erschopft
in dem Bestreben, so viel Selbstverwirkli-

Chung wir nur moglich rauszuschlagen. Die-

ser Faktor war ihm nicht wichtig, obzwar er

das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Arbeit

durchaus verandern wiirde. In Einzelgespra-
Chen mit Zuhorern seiner Richtung stellte

sich heraus, daB sie die gesamte Selbstverwal-

Libertér-sozialislische Zeitungr grasiuurzelrevolution
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tungswirtschaft lediglich 6konomisch begrei-
fen und zwar als Kennzeichen der Rczession,
d.h. beim nachsten wirtschaftlichen Auf—

schwung sehen sie die qualifizerten Alterna-

tivler zu gutbezahlten Jobs fiberwechseln.

DaB die Selbstverwaltungsbcwegung ihren

Ursprung in der bewuBten Entscheidung zum

Arbeiten ohne Chef und im Kollektiv hat und

bereits vor der Rezession begann, scheint all

diesen Neuinteressierten entgangcn zu sein.

Fazit: ???

Mit in diese Kritik einzubeziehen ist auch

die AbschluBrede von Prof. Dr. Micha Brum-

lik (Zeitschr'ift LINKS), die in ganzer Schilrfc

den »kleinen Unterschied<< dcutlich machtc

zwischen Anarchismus und marxokratischcr

Slaatshérigkeit. Der Vortrag »Anarchismus

zwischen Kant und Bakunin« zeichnetc sich

dureh Stringcnz aus; die weitgespanntcn

ideengeschichtlichen Hintergri‘mde von

Rousseau und Kant bis Bakunin und Kropot—
kin wurden sehr verstandlich entwickelt _— bis
zwei Minuten vor SchluB. Bis dahin: alles lo-

benswert, was die Anarchisten so dachten

und machten, weg mit den Autoritiiten, mit

der Religion, mit dem Eigentum, der Ehe

usw. Aber dann der Staat. Wie Otto Schily
1th auch Micha Brumlik keinen Zweifel am

Machtmonopol des Staates aufkommen. Und

hier kommt der gelemte Padagoge mit der

verbliiffenden Erklarung: da der Mensch, so

wie er die Fahigkeit zum Guten habe, auch

die zum Bosen hat, braucht es eine fibergc-
ordnete Instanz, die schlieBlich alles regelt.
Punkt um. Das Vertrauen der Anarchistenl-

innen in die Féhigkeit des Menschen zur

Selbstbestimmung und Selbstverantwortung
sei unverantwortlich lautet denn auch die

Strafpredigt des Herrn Brumlik.

Und die Anarchisten?

Harald Steiner ans Wien zeigte durch konkre-

te Beispiele auf, wie durch geschickte Nut-

zung offentlicher Medien (z.B. Telefonnetz)
eine anarchistische Offentlichkeit sehr zum

Nutzen der Unterdrfickten, hergestellt wer-

den kann. Horst Stowasser verbliiffte wieder
mal seine Zuhérer mit der genialen Einfach-

heit der Vernetzung von Projekten. Sein Ziel

dabei: Geld — Politik — Privates zu verbin-

.__-
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den. Ausgehend von der Frage, was ist anar-

chistisches Politikverstéindnis und der An-

wort: die Verankerung im Alltag, Versucht cr

cin Konzept zu entwickeln,'das in die Praxis

umgesetzt werden kann. Dabei will or bcwuBt

keine Scene-Strukturen aufbauen, sondcrn

herkommliche Strukturen (wie einen Kiosk)
fibernehmen und die Besucherl-inncn all—

miihlich an veriindertc Form und Inhalt ge-
wohnen. Eincs seiner Grundproblemcdflrftc
die Gradwanderung zwischcn Anpassung an

die bestehende Normalitiit und Veriindc-

rungspotential seincs Projekts werdcn.

Die Arbeitsgruppe »Piidagogisclic Projek—
te« war mit ca. 50 Teilnehmern sehr gut be-

sucht, konnte in der kurzen Zeit jedoch nur

cinzelne Asppkte aufgreifen. Die beiden Re-

fercntcn Micha Brumlik (Heidelberg) und

Ulrich Klemm (Ulm) gabcn zuniichst einen

chrblick fiber Theorie, Praxis und Ge-

schichte anarchistischer (Anti-) Piidagogik.
Im Zentrum der anschlieBendcn Auseinan-

dersetzung standen die Bildungspolitik und -

praxis. Heftig diskutiert wurde die Frags
nach Sinn und Unsinn schulischcr Bildung,
bzw. die Mdglichkeiten der Alternativschul—

bewegung als Focus einer zukiinftigcn Schul-

(rechts-)reform — d.h. einer Entstaatlichung
und Liberalisierung des Staatsschulsystems

—

zu wirken. Wobei Brumlik von der Notwen-

digkeit von Staalsschulen nicht abging.‘Kon-
sens bestand bei der These, daB sich Schule

heute wie vor 100 Jahren als eirl Ort dcr
V

.(moglichen) RepreSsion préisenticrt, als »pa-

rapolitische<< Institution von Drittcn abha'n-

gig ist und Reformen einen schwcren Stand

angesichts der derzeitgen VcrfaBtheit dcr

BRD haben. Es wurde dari'lberhinaus deut-

lich, daB das Thema Bildung und Erzichung
aus libertéirer Sicht in den letzien Jahren

kaum diskutiert und vernachliiassigt wurdc,

Diskussionszusammenhéingc cntwickcln sich

erst langsam und es besteht Unklarheit iibcr-

Zielc, Moglichkeitcn und Traditioncn.

Rec/1t schwcr hatie es Wolfgang Hang (SF)
mit scinem Thoma >>Anarchismus und Arbei-

tcrbewegung<< in der vcrmutlich groBten Ar—

bcitsgruppc; scin Thoma wurde so grfindlich
mticrstandcn, daB wir cs an dicser Stelle ct—

was ausfiihrlichcr vorstellen wollen. Er vers

suchtc aul Veriinderungen im Arbcitsbereich

.und den daraus abzuleitendcn Fordcrungen
liir cine cmanzipative Bewcgung aufmcrksam
zu machcn. Dabci stellte er zuniichst die Hal~

lung dcutscher Anarchisten (Berliner Kon-

gch 1921) zu den Gewcrkschaftcn dar, wo

sich bcrcits die Tcndenz land, daB die Anar-

chistcn im Gegcnsatz‘ zu den Syndikalistcn ih-

rc revolutioniire Téitigkeit kcincswegs aufden

wirtschaltlichen Kampf bcschriinkcn, son-

dcrn sic auf allc errcichbaren Folder ausdch-

ncn wolltcn. Trotz dicser intercssantcn Ten-

dcnz war cs fiir die damaligcn Anarchistcn ei-

nc Sclbstvcrstiindlichkeit Pcrspcktivcn in re»

Photo: Uli Mama!

volutionéren Gewcrkschaftskiimpfcn zu sc-

hen, und sic lehntcn lcdiglich dic Tcndenzcn

zur Sozialpartnerscliaft rigoros ab. DaB cine

solch revolutionfirc Linic, die auf den Bruch
mit dem Kapitalismus ziclt, in den hcutigcn
westlichen Konsum-Demokraiicn kcincn

Massenzuspruch mchr crntct. hclcgcn die

Schwierigkeiten dcr CNT-AIT‘ dic als einzi-

ge spanische Gewcrkschaft den Sozialpakl
nicht untcrzeichnctc und scitdcm um ilirc

Anerkennung als gescllschal‘tliche Kraft ringt
und mehrere Abspaltungcn hinnchmcn muB-
te. D2118 die gcsellschaftsvcriindcrndc bzw.

mitpréigende Rollo dcr Gcwcrkschaftcn
(auch der reformislischen) iibcrhaupt in Fra-

ge steht, ist aus dcr Forcicrung ncucr Techno-

logien abzuleiten. die die Zahl dcr im Pro-

duktionsprozeB stchenden Arbcitcrl-inncn

systematisch verringcrl und in Bcreichc ab-

dré’mgt (Heimarlbcil. Dienstlcistungcn, Ho—

norartfitigkeitcn, Zeitvcrtriigc ctc‘). wo sic
nicht mchr organisicrt ins >>Riidcrwcrk dcr
Geschichte¢< eingrcifcn konncn. Wiiln'cnd
sich die Industrie also cinerscils Icndcnticll
vom Menschen (zumindcst von den Massen-

arbeitern) unabhiingigcr macht. hringt die zu-

nchmende Technisicrung dcr Mcnschlicit
nichts ein, weil Arhcitscthos und Integration
ins Funktionieren-miisscn unliinicrl‘ragt blci—
ben und gerade im Dienstlcistungsbcrcich-
vermehrt gefordert werdcn. >>Errungcnschaf—
ten« wie der 8-Stunden-Tag sind gcgen cine
atomisierte Arbeiterschaft aui‘ langc Sicht so-

gar leichtcr zu untcrgraben. Toni Negri stclltc
aus der Sicht des Kapitals dic These auf: >>DflS
Proletariat ist um so produktivcr. jc zcrstrcu-

ter und zersetzter cs ist; . . . das kapitalisti—
sche Projekt zielt also auf die politischc Zcr-

setzung und Zerstrcuung dcr Klassc.« AgnO/i
ergfinzt, daB >>Heimarbcit kcin naturwiichsi-

ger ProzeB, sondcrn viclmchr die strategischc
Antwort des} Kapitals auf Strciklwwcgung .

Absentismus (Kranklcicrn) und Sabotagw
ist. Wenn man/frat! dcm folgt. dann ersclieint
auch die Volkszc’illlmig in cincm ncucn Liclit:

Effektiv wird cine solche Rcstrukturierung
des Kapitals némlich nur. wcnn a) die Pro-

duktionsprozesse automatisicrt wcrdcn und

b) die Reproduktionsscktorcn trotz ihrcr

Atomisierung in Heimarbcit 2cntrzil crlaBt
und kontrolliert werden!

m



Die Aulgabe, die Wolfgang Haug sich und

scinen Zuhorcrnflinnen‘stellte (und die auf—

grund von Mtierstéindnissen und Vorwijrfen

— >>Gewerkschaftsfeind<<. >>Unisprache<<,
usw.

— in keinster Weisc diskutiert werden

konnte), war die Fragc nach sinnvollen Wi-

dcrstandsmogliehkeiten. Die Beantwortung
wollte von Negris Folgerungen ausgehen, der

fiir Italien formulierte: >>je mehr das Kapital
die Normen dcr Produktion auf alle Bereiche

der Gesellschaft ausdchnte, um so mehr

drang aueh derKampl in all diese Bereiehe

ein.« Diese Einschiitzung fiihrtc Negri z.B. zu

Forderungen wie »weg vom lLohnkampf hin

Zum garantierten Mindesteinkommcm, »weg

von Verhandlungen hin zur Aneignung<<.

>>weg vom Gewerkschahertum hin zur Sclbst-

verwaltung<<. D.h. mit anderen Worten: die

gesellschaftliche Pcrspektive zur drohenden

Atomisierung ist die der Autonomic, der

Selbstorganisation des Arbeitstags, der Mog-
liehkeit Freiheit zurfickzuerobern,

— die Wi-

derstandskraft erwiichst dann jedoch aus dem

Bercieh dos Zusammenlebcns und der miiBte
—

um ein Potential liir Stiirke zu scin — wie-

der verstiirkt kollcktiv organisiert werden,

damir das kapitalistischc Konzept dcr Verein-

Zelung nicht aufgeht. Oder: das emanzipative
Subjekt sind all diejenigon, die im gesamtge-
sellsehaltliehen Reproduktionsprozef} stehen,

das fiihrt z.B. - und darauf hat die feministi—

scho Bewegung schon friih hingewiesen
—

zu

Forderungen wie Lohn fiir Hausarbeit, den

eine frciheitliche Gescllsehalt aus ihrem Ar-

beitsertrag selbstverstandlich zur Verfiigung
zu stellen hiitte.

Photo: Darrwies’ler

Aber: wenn Widerstand im Freizeitbereich,

im Wohnbereich etc. ‘organisiert werden

muB, stellen sieh mehr Probleme als ge-

wohnt. Denn via Konsum >>kiimmert<< sich

der Kapitalismus um diese Bereiche schon

viel [finger und weit intensiver als emanzipa-
torische Bewegungen.

Arnoldshain war seitens der Anarchistenl-

innen die Teilnahme wert. auch wenn sie zu-

mcist schlecht vorbereitet waren. um den

Vereinnahmungstendenzen wirkungsvoll zu

begegnen. Eine Erfahrung, die zu der Forde-

rung an die Veranstalter fiihrte, in den An-

kfindigungen Oder bei der Anmeldung allen

Teilnehmern/-innen deutlieh zu machen, auf

welche Veroffentlichungen z.B. sich ein Re-

ferent/-in stiitzt. damit eine Vorbereitung
moglich wird. Kritisiert wurden alle miinnli—

Chen Referenten — mit der Ausnahme Rolf

Schwendters — aueh fiir ihre maskulin-domi-

nante oder gar militarisierte Sprache (Strate-

gien, Taktik). Die Selbstkritik des Publikurns

an der eigenen Duldsamkeit gegeniiber ei-

nem auf Konsum angelegten Programm kam

zu spilt und zu zaghaft. EineSelbstkrilik, die.

ware sie friiher gekommen, insbesondere

dem anarchistischen Teil des Publikums eini-

ge langweilige Oder firgerliche Vortréige er-

spart hfitte.

(Dieser Berieht ist eine Montage
aus vier der Redaktion

cingereichten Berichten von

Gerhard, Pedro, Ulrich und Wolfgang)
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Der Anarchismus (Herrschal‘tslosigkcit)
wurzelt ticf im Gedankengut (ler Mensch-

heit. Der Anarchismus ist cine sozial-philo-
sophische Idee und cine sozialrevolutionii-
re Bewegung. Er wird gepriigt von

cntschiedencn Individualisten. Ihre Maxi-

mc: cher Herrsehafl zu dulden noeh
Herrsehaft auszuiiben.

Die Anarchisten wollcn die radikalc Ge-

sellschaftsveriinderung: die vollstiindige
Selbsthestimmung aller Individuen in allen

Lebensbcreichen.

Anarchie ist die Gesellschaftsordnung der

volligen Freiwilligkeil. Einc Gesellschafl

ohne Staat.

Eine gewisse Renaissance des Anarchis- 2

mus in den industriell-kapitalistischen
Staalen ist offenkundig. Die Aktualitiit dcs

Anarchismusuzeigt sich u.a. in den Moglich-
keiten der Uherwindung hochzentralisti‘

scher Machtstruklurcn in ciner sich mehr

. und mehr pcrfektioniercnden und entirem—

deten Welt.

Die umfassendste deulsche Anarchismus-

Anthologie soll mit zur Auseinandcrset-

zung zwischcn Autoritiit und Frciheit

beitragen

Texte u.a. von:

Proudhon. Kropotkin. Miihsam, Lan-

dauer. Rudiger. Tolstoi. Rocker. Ferrer,
Goodman. Souchy. Goldman, Read, Book-

chin. Leval, Reiehert, Ward. Bakunin.
Stirner. Lehning, Ehrlich. Godwin. Roller,
Linow, Gcrlach. Malatcsta, Friedrich, Car-

ter, Thoreau‘ Holt. Pucntc. dc Santillan,
Nettlau. Wartenbergt van Duyn.
Mil Prinzipienerklijrung dcs Syndikalis-
mus. Prinzipienerklarung des schwedi-

schen Syndikalismus, Charte dc Amicns,
Mujeres Libres.

VERLAG

SCHWARZER NACHTSCHA'ITEN

Karlheinz Sehreieek

Mittcnwalder Str. 33

1000 Berlin 61
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Libert re Tage Ostern ’87 in Frankfurt vom‘
16.4. bis 20.4. in der Fachhochschule am Ni-’

belungenplatz

Der voraussichtliehe Ablauf ist wie folgt dis:

16.4.

19 Uhr: Plenum —

Infos, Organisatorischesj
Themenvorstellung etc.

.

‘

20 Uhr Veranstaltungen/AG’S zu Japan,
Irak-Iran-Krieg, Polizeiwaffen, Anarchismus

und Homosexualitat

17.4.

10 Uhr: Plenum, Finanzierung (15.-DM),
Einffihrungsreferate zu Soziale Bewegungen
(Inncn- und AuBenansicht), Frauen

12 Uhr: AG’s zu >>Dertéig1iche Kampf, polit
sche und kulturelle Gettosituatiom (Michaelk

. Wilk); Selbsthilfe und Selbstschutz (Sani-
'

gruppe Rhein/Main); Italicn; Anarcho-Syn-
)

dikalismus.
'

12 Uhr: AG’S zu: Italien, Okonomie, Soziale
’

Bewcgungen (3 Thcmcn), Frauen, Indianer-

kommune.

15 Uhr: Eritrea; Volksziihlung; Knast-Gefan-

genenarbeit (Red. Haberfeld), Osteuropa
(DDR, Polen, Bulgarien)
20 Uhr: Veranstaltung zum Thema AIDS

19.4.

10 Uhr: Plenum, Einffihrungsreferat zur In-
”;

neren Sicherheit

11 Uhr: AG Internationalismus; Griechen—

land; AIDS; Antipadagogik (FLI-Hunsriick);
Innerc Sichcrhcit.

15 Uhr: Libanon; Frankreich; Anarchistische

Kulturkritik; Libertéirc Medicn (SRKK)
Jobber.

20 Uhr: GroBes Fest

#1

20.4. (Montagl):
,

11 Uhr: Plenum —-

Ergcbnisse-, bzw. Interes-

sendiskussion -— AUFRAUMEN!

. Anm.: die AG’s zum Thema Soziale Bewe

gung Werden unterteilt in Der tagliche Kampf-
'

. . ./Bestimmung sozialer und gesellschaftli
Cher Bedingungen aus sozialrevolutionarer
Sicht/Versuch einer Kritik an sozialen Bewe-

gungen der vergangenen Jahre; (Indianer
kommune Nfirnberg) Kinderrechte; ékono
mische Kampfe (Jobberini Frankfurt).
15 Uhr: Anarchisten und Homosexualitat

Frauen AG

18 Uhr: Selbstschutz

20 Uhr: Atheistenfete

18.4.

10 Uhr: Plenum, Einffihrungsreferate zu

Okonomiefragen heute (DGB, Rationalisie

rung etc.) (FAU Frankfurt); Internationalis-s

mus

. 1-
kutiert worden:

1 .,

n.

1 3Plakate
und Flugblaiitter gibt es seit dem

Alle Teilnehmer/—innen sollten sich auf je-
‘

den Fall anmelden, da das Libertiire Zentrum
Frankfurt noeh nicht fiberblickt, ob 500 Oder
2000 kommen wollen und dementsprechend
vor Organisationsproblemen steht, die soweit
2115 méglich vorher geklart werden milssen.
Kontakt: Libertdres Zentrum, Kriegkstr. 38
6000 Frankfurt, Tel. 069/7381152.

,

scher Sozialismus, Riltesozialismus, Anar-

chismus, Anarcho-Syndikalismus, Syndika—
lismus, freiheitlicher Sozialismus . . . zu b0-

schéiftigen. Aus diesem DiskussionsprozeB
‘

sollen sich gemeinsame Aktivitéiten entwik-

keln, bestimmt nach den jeweiligen Interes-
_

.

sen und Bedfirfnissen.« (Juni 1978) Im Juli
1

1978 wurde ein eingctragener Verein »Liber-
”

téires Fomm<< gegrfindct.
Bis ca. 198] existierte dicses erstc Liberia’-

re Forum, zuletzt mit Kontaktméglichkeitcn
fiber den >>Mehringhof<< und der >>Hauspostil~
1e Engel Luzifer<<. Mit der Instandbesetzerbe—

wegung und dem Hiiuscrkampf léste sich dcr '

Zusammenhang des ersten Libertiiren F0-
rums auf. 1

'

,

1
G

Spenden fu’r die Organisierung bitte auf das
Konto: G. Neumann (L.T.), Postgz'ro Frank-
furt, BLZ 500 I00 60, Nr. 500 812-602.

Das FLI-Hamburg Will wieder aktiv werden,
wer fiir einen Neuanfang Kontakt sucht, wen-

,
de sich an: Wolfgang Neven, Bernhard-
Nacht-Str. 42 2000 Hamburg-4.

”a"

W

IDK fiber Sinn und 1'
Zweck des zweifen Liberriircn Forums: »Wir

eben in einer Zeit der Resignation vor der in-

ellektuellen Anstrengung und der modi'
schen Hinwendung zur politischen InterCS‘

senlosigkeit. Der Sturz vom Viadukt unschr

Zuversicht ist der freie Fall ins Bodenlosct<<
— Es sollten die unterschiedlichen anarchism-

Libertfires Forum Berlin: Vor ffinf Jahren,
‘

Anfang 1982, ergriff die Internationale der
, Kriegsdienstgcgner (IDK) die Initiative, um

Bedingungen ffir einen Diskussionszusam-
f menhang der unterschiedliehen libertaren
Positionen zu schaffen.

‘

Damit kniipfte sie an die Idee an, die be-
reits 1978 durch cine >>Initiative {fir ein Liber-

"

.

'

tares Forum<< als ein Bedurfnis formuliert ' schen Theoric “11d Praxisansé'itzc in taffentll'
‘

wurde »sich mit Theorie und Praxis des Li- chen Veranstaltungcn ZUF DiSkUSSion gestcm
bertaren Sozialismus auseinanderzusetzem. M werden. Oder: um FCflliStiSChC PCTSPthivcn
Damals angemietete Riiumlichkeiten in der fur eine libertiire Politik zu erarbeiten, wolltc
Kreuzberger Eisenbahnstrafie sollten »die .

'

man die heutigc (3050115011311analygcrcnupd
Arbeitskontinuitat der dieses Forum tragen- libertare KOMCPte “Nd IdCC“ wcitcrentwlk'
den Gruppen und Einzelpersonen gewahrlei- keln.

1.
sten, um einen gréBeren libertaren Zusam- W Das Ziel, einen kontinuicrlichen BezugSv

l‘v

menhang zu erméglichen. In Arbeitsgrup- W rahmen der kritischen Auseinandcrsctzung i
und Diskussion herzustellen, an dem IndiVi'

1?
duen, Gruppen, Organisationen, Veriagc’

'

Zeitschriften-Rcdaktioncn aus dem SPCk'

pen, Ve‘ranstaltungen, Gespréichen soll allen i

Interessterten Gelegenheit gegeben werden,
sxch mit den libertaren Ideen: Undogmati-



trum der libertiiren Szene im weitesten Sinn
’

‘ betciligt sind, wurde nicht erreicht. Nurl

punktuell, fiir einige Veranstaltungen, ent- _'
~\

'

stand cin breites Interesse. Es gibt die indivi-
'

Ilducll unterschiedlichsten Griinde, weshalb U
‘V

2.; cine Kontinuitat nicht erreicht wurde
'V

‘

‘

'gDurch das Libertare Forum entstanden Ge-

. ,‘gsprachsgruppen und Diskussionszusammen-
,, hange, dic {fir cinige Zeit unabhéngig exi-

..

ysticrtcn und manchmal Veranstaltungcn vor—
5

‘

,ébcrcitctcn. Aus dem organisatorischen Zu-
’

sammcnhang dcr IDK wurden in dcr ffinfjfih
‘

rigen Gcschichte dcs Libertaren Forums iibe

dcm Veranstaltungsprogramm von 1982 bis

1986 kristallisicrtcn sich lolgende Themen-

komplcxc heraus (cine genaue Listc kann an-

gcfordcrt werden): .

— historische und theoretische Grundlagenlw‘i
. libertiircn Handelns

'

Freihcits- und Menschenrechte
'

— Militarismus und Anti—Militarismus

Anarcho-Pazifismus

aktuelle libertiire Praxisansatze ,

— Gewerkschaftsfrage, Syndikalismus und
"

i, Anarcho-Syndikalismus
;

l

A-
r

My

V

”flew

Das weitere Programm des Libertiiren Fo-

rums Berlin ist in Vorbereitung und 5011 von

'

den Themen erweitert werdcn. Personliche

Kontaktméglichkeit besteht jeden 1. Dienstag
im Monat in unserem Bfiro um 19 Uhr. Aktu-

ell bestehen Diskussionszusammenhange
zum Anarcho-Syndikalismus und zu einem

>>Gewaltlose Revolution<<.

Wolfram Beyer

Kontakt: Libertc’ires Forum Berlin, Gneisen-

austr. Za, (Mehringhof), Aufgang 3, 4.Stock,

I Berlin-61, Tel. 693 80 21, (U—Bahn: Meh-

ringdamm).

A-zeneL/ibertfire Zentren

'

Libertines Forum Wuppertal gegrfindet. Ans

der Selbstdarstellung: »Wir haben mit dem

Forum einen lokalen Rahmen, der uns fiber

punktuelle und situative Einzelaktivitfiten

hinausgehend einen Zusammenhang schafft,

um . . . zu agieren, statt zu reagieren, »gr"

,

Bere Sachem vorzubereiten: Demos, Orgien,
9 Veranstaltungen etc. Kurz: Wir wollen von

3 der »Anarchic« was haben, hier rind jetzt!«
.

3 Kontakt: Libertfires Forum Wuppertal, c/o

; Taubenschlag, Friedrich—Ebertstr. 238, 5600

i Wuppertalh (Schwebebahnstation Westend).

‘“

Nordbayem (AFN) statt. Das nordbaYrischc

Publikationsvorhaben mit dem Arbeitstitel
‘

Anm. d. SF-Red.: Dabei fallt uns ein: »Eure«

12.12. eine Veranstaltung zum Thema »Ju-

l
‘

cin Manuskript, zwecks fiberregionaler Ver-

breitung im SF?

Vom 12.-14.12.1986 fand in Regensburg das

3. Treffen der Anarchistischen Federation

Federationstreffen hat sich mittlerweile als

stischen Gruppen ans diesem Raum etabliert.

Neben der Arbeit der Gruppen in den Stad—

ten halten wlr die Erarbeitung gemeinsamer
Inhalte, und die Diskussion der Kontrover-

sen, innerhalb der libertaren Bewegung ffir

notwendig. Nur so konnen wir zu einem Or-

ganisierungsprozeB kornmen, der es ermog—

licht, daB sowohl Aktionen, als auch der

Kampf um die Herzen und Kopfe, die Offent—

lichkeitsarbeit, koordinierter und effektivcr

ablaufen.

Treffen besch'aftigte sich mit dem Thema Kri-

minalisierung, besonders aktuell durch das

Verbot der Bundcskonferenz der Anti-

war eines der wesentlichen Ergebnisse die

Notwendigkeit, von unserer Seite aus Blind-

nisse zu suchen mit dem linksliberalen Spek-

durchzufiihren. Weitere AG’s gab es zu An-

archafemim‘smus und Anarchistische Perspek-
tivén. Wahrend der offentlichen Auftaktver-

anstaltung des Federationstreffens war ein

Nahe der Gastst‘altte, wo am Sonntag das

Plenum stattfand, patrouillierten sie am

. Abend zuvor mit MP’s und Hunden. Inwie-

weit ein Zusammenhang mit dem Fodera-

tionstreffen bestand, ist noch nicht ganz klar.

Chen sind.

plant:

gruppe

mus

— Technikkritik und neue Technologien
—

rung
— Gentechnologie

zum Thema >>Frauen und Arbeit<< und am 1.

etc.

Kontakt: Libertiires Forum Regensburg,

Postlagerkarte 028578C, 8400 Regensburg-I.

Anarchistische Gruppe Elberfeld hat am

gend KZ’s im 3. Reich<< gemacht. Gibt’s dazu 1 .

Diskussionsforum der libertiren und anarchi- .

Eine der AG’s auf dem Regensburgcr

AKW-Bewegung zwei Wochen zuvor. Dazu ,

trum, urn so lange wie moglich die Chance zu
'~

haben, offentliche Treffen und Konferenzen

massives Bullenaufgebot in der Stadt. In der

Moglicherweise sollte das Treffen gesprengt

werden, was daran scheiterte, daB wir kurz-
‘

fristig auf einen anderen Tagungsort ausgewi-

Nichtsdestotrotz laden wir alle libertéren,

anarchistischen, autonomen .. . Gruppen
aus Nordbayern und Umgebung cin zur Mit-

arbeit bei den Arbeitsgruppen und zum nach—

sten Foderationstreffen in Wiirzburg vom

30.4.—3.5.87. Dort sind folgcnde AG’s ge-

— Anarchafeminismus, Manner und Frauen-

— Neokonservatismus und Rechtsextremis-

insbesondere Mikroelektronik/Automatisie—

Am 30.4. gibt’s eine Auftaktveranstaltung

Mai eine Demo. AuBerdem natfirlich Fest
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Von der Sozialen.Be\;vegung
zur

.

Sozialen Revolution.
_ eine Einstimmung

fur die

Libert'éren T399von Michael Wilk

Das groBe Wort vom >>revolutionéiren Han-

deln<< in die Tat umsetzen, heiBt Grenzen zu

fiberschreiten . . .; zum Einen die von auBen

aufgezwungenen Grenzen staatlicher Ord-

nung, zum anderen die unseres eigenen Be-

wuBtseins.

Wir sehen uns einem System gegeni‘rber,
dessen Ffihigkeit flexibel auf diverse soziale

Bcwegungen zu reagieren, sich immer wieder

neu beweist. Dies zeigt sich nicht nur am alt-

bewéihrten >>Strickmuster<< der parlamentari-
schen Wiedereingliederung (siehe das Bei-

spiel der Anti-AKW-Bewegung und der

GRUNEN); sondern auch auf anderen ge-

sellschaftlichen Bereichen (nehmen wir bei-

spielsweisc Kultur und Sexualitét) gelingt es

immer wieder, Stromungen, die ursprfinglich

grenzfiberschreitenden Charakter zu haben

schienen, zu eliminieren oder sogar im Sinne

einer gesellschaftlich stabilisiernden Form zu

integrieren und damit ins Gegenteil zu ver-

kehren.

Trotz dcr Erkenntnis fiber diesen Sachver-

halt orientiert sich das, was wir als >>unseren

Widerstand<< zu b‘ezeichnen pflegen, oft nur

an spektakularen Projekten des Gegners.
Ohne die Bedeutung solcher »Ein-Punkt-Be-

Wegungen<< (Startbahn, WAA u.v.a.) herab-

zuwfirdigen, ist festzustellen, claB der Aufbau

eincr echten sozialen Gegenstruktur, durch

das kréifteverschleiBende Springen von einem

zum néichsten Punkt, meist aufwder Strecke

bleibt.
/

Nicht selten sind unsere Antworten (l) auf

die Unmenschlichkeit des Staates nicht mehr

als stereotype Handlungen, die oft schon

liingst nicht mehr positive DenkanstéBe in

unserem, oder unserer Mitmensehen, Be-

wuBtsein auszulosen vermogen.
Wir laufen immer mehr Gefahr uns mit un-’

seren Aktionen und Reaktionen auf einer

Ebene zu bewegen, die fiir unsere Gegner bei

weitem ungefahrlicher ist (im Sinne einer Sy-

stcmdestabilisierung) als fiir uns (im Sinne di-

verser Repressionsmittel).
»Politische« Arbeit in einer sich perma-

nent wiederholenden selbstbestatigenden
Weisc ist auch Anpassung bzw. Teil bestehn-

dcr gesellschaftlicher Mechanismen; begn‘in:
det dutch die Unfahigkeit die >>Infragestel-

lung der Gesellschaft<< auf die eigene Person

und ihre Denkschemata auszudehnen.

Die scheinbare Radikalitéit automatisch

ablaufender Handlungen, die sich immer wie-

der selbst bestatigen, gefolgt durch die eben-

so automatischen Reaktionen des Staates, ist

nur Methode, geradezu zum System geho-
rend — nicht Revolte.

So ist zum Beispiel, die an eine Pawlow-

sche Rcaktion erinnernde Verhaltensweise

diverser Demonstrationsteilnehmer/~innen,

auf eine von Polizei entbléBte Bankscheibe

nicht unbedingt Ausdruck sozialrevolutionéi-

ren Verhaltens, nur weil eben diese Verbal-

tensweise staatlich sanktioniert wird.

Mit anderen Worten: Wir sind unter Um—

stiinden mit einem Gutteil unserer Verhal—

tensmuster (auch der »Militanten«) voll inte-

grierter Bestandteil eines wechselseitigen

vielschichtigen Systems gesellsehaftlichen
Funktionierens; mit der Gefahr zu keinem

Zeitpunkt mehr die eigentlichen Grundfesten

dieses Funktionierens erschiittert zu haben.

Je eingefahrener, je stupider and here-

chenbarer'wir uns verhalten, deslo schwerer

ist es ffir uns aus der Gettorolle einer »sozia—

len Randerscheinung« auszubrechen, in der

uns die staatlichen Sozialhygieniker gem fest-

nageln wfirden.

Der Weg, der aus diesem geistigen und so-

zialen Getto fiihrt, kann nur beschritten wer-

den iiber die immer wieder neu erforderliche

Analyse gesamtgesellschaftlicher Verhaltnis-

se einerseits, und iiber die konsequente Infra-

gestellung der

hier herrschenden Moral und der daraus re-

sultierenden Verhaltensmuster andererseits.

BekanntermaB‘en entspricht in weiten Be—

reichen unser Verhéiltnis von anarchistischer

Praxis und Theorie, dem eines in der Dunkel—

heit umhertappenden Wanderers zu den ver-

einzelten Sternen am Firmament; im besten

Fall eine grobe Orientierung vermittelnd, be-

finden sie sich, faszinierend str'ahlend, in ver—

dammt weiter Ferne.

Entfremdeter politischer Leistungsdruck,
Arroganz gegenfiber anderen >>Str6mungen«,
oberflachlicher, schnoddriger Umgang mit

Problemen unserer direkten Mitmenschen,

hierarchisch-patriarchalische Strukturen . . .

—— all dies beweist uns tfiglich, wie schwer wir

uns damit tun, unsere hehren Ideale vom soli-

darischen Umgang untereinander, der

Gleiehberechtigung, freier Sexualitat und

Liebe (um nur einige zu nennen), wenigstens
in unseren eigen Reihen ansatzweise in die

Tat umzusetzen.

Nicht nur die Repression von auBen son-

dern >>der Staat in unseren K6pfen<< ist es, der

uns soviel Mfihe kostet, unter uns ein Milieu

zu erzeugen, das uns beffihigt, die Auseinan-

dersetzung mit der Unmenschlichkeit voran-

zutreiben.

Wenn schon nicht die Bewaltigung, so ist

doch wenigstens die intensivierte Befassung
mit den eigenen Strukturen Mindestvoraus-

setzung daffir, dieser menschenfressenden

Gesellschaftsordnung etwas entgegenstellen
zu kénnen.

Szene—eignenen—Werte,der -

Wenn es unter oben genannten Bedingun-
gen gelingt unseren Alltag zum Gegenstand
unserer >>politischen<< Aktivitéit zu machen,
und dies unter Einbeziehung der wichtigsten
Erfahrungen aus den Ein-Punkte-Bewegun-
gen (die es weiter zu unterstiitzen gilt), wird

es moglich sein unsere Wahrnehmung von

diesem- System auch fiir andere erfahrbar zu

machen.

Das MaB unseres Denkens und Handelns

und die Lust am Erfolg ist >>Stein des Ansto-

Bes<< in den Augen unserer Umgebung. Ob

positiv Oder negativ wird auch davon becin-

fluBt, wie sehr wir bereit sind, Kontakt und

Auseinandersetzung zu suchen.

Dies hat nichts mit Anbiederung oder po-

pulistischer Politik /zut tun, sondern vielmehr

damit, daB eine >>sozialrevolutioniire<< Gegcn-
struktur davon lebt ihr Umfcld zu beeinflus-

sen.

Die sozial/ékonomischen Verfinderungen,
die zunehmend gepragt sind vom Neolibera-

lismus sowie Entgarantierung der Arbeit, ha-

ben zwingend einen fundamentalcn Umbau

des Sozialgefiiges zur Folge. Der Einsatz ei-

ner hochflexiblen,-vom Wohnort moglichst
unanbhéingigen, vielseitig verwendbarcn Ar-

beitskraft, die anspruchslos in jeder Belie-

hung (vor allem beziiglich des Lohns) zu sein

hat, entsprieht mehr und mehr den Erforder-

nissen des Systems. Die Angst vor dem Ab-

stieg in diese neue >>Klasse<< der Entgarantier-
ten soll diejenigen im Zaun halten, die >>noch

etwas zu verlierem haben. Aueh die Funktio-

nen des Staates fiigen sich den Veriindcrun-

gen, die zur 6konomischen Krisenbckéimp-
fung eingesetzt werden. Geréit doch zuneh-

mend die Rolle vom Klassenkonflikt vorbeu-

genden, vor- und ffirsorglichen >>Vater<<staat

ins Hintertreffen, in dem diverse Mittel der

Sozial- und Arbeitslosenunterstiitzung ge-
kiirzt werden, gegenfiber den aufder anderen

Seite verstarkten Bemiihungen, die Men-

schen fiber sozio-strukturelle Verhaltensana-

lysen planbar zu machen und gegebenenfalls
abweichendes Verhalten mit allen Mitteln zu

unterdriicken. — Verstarkend und unterstiit-

zend wirken sich hierbei die neuen Technolo-

gien aus, die Wasser auf die Miihlen des Staa-

tes sind.

Das System paBt sich flexibel seinen Be-

diirfnissen an; es nimmt dazu auch die Risi-

ken destabilisierender Prozesse in Kauf. Ob

hierbei die althergebrachten, vielfaltigen,
staatlichen Mechanismen zur Unruhebewéilti-

gung und/oder autch das Moment der Angst
vor »sozialem Absteig<< ausreichen, um die

ffir den Funktionsablauf geféihrlichen Ten-

denzen vollstandig zu unterdrficken, ist zu-

mindest fraglich. Dazu kommt als weiterer

unkalkulierbarer Faktor, die sich standig ver-

schéirfende 6kologische Vemiehtung, die in

Verbindung mit gewaehsenem BewuBtsein,
nicht gerade zur Beruhigung und Stabilisie-

rung der Verhéiltnisse beitragt.
Ob dieser Planet zur Wfiste wird und ob

der Monolith Staat weiter Menschen unter

sich begrabt, liegt an denen die bereit sind

Widerstand zu leisten.
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Am 22.7.86 stiirmten 150 Polizisten (50 die

firtliche Presse), damnter welche vom be-

riihmt-beriichtigten SEK-aK (Sander-Ein-

satz-Kommando -— auBer Kontrolle) aus Es-

sen um 10 Uhr morgens das Wuppertaler
Haus Hedwigstrafie 12. Nach der Rfiumung
bekamen 17 Leute eine Vorladung wegen

Hausfriedenshruch. Am 5.12. und 16.12.

kam es nun zum Prozess gegen 2 Genossen,

wegen >>Widerstands gegen die Staatsge-
walt«, >>Kiirperverletzung<< und »versuchte

Gefangenenbefreiung<<. GroBe Worte -

was

war wirklich passiert?

Nach der Riiumung des besetzten Hauses

in der Hedwigstrafle waren die beiden Ange-

klagten festgenommen worden, weil sie ver—

sucht haben sollen, zwei ebenfalls abkassierte

Freunde unter Anwendung von Gewalt aus

der Polizeigewalt zu befreien. Dabei soll ei-

ner der beiden Angeklagten einem der Fest-

nehmenden auf den Hinterkopf geschlagen
haben. Jedenfalls hat sich der Betroffene am

niichsten Tag wcgen Kopfschmerzen vom

Dienst suspendieren lassen. (Hatte wohl auch

die Krankfeiern-Broschfire gelesen.) Die Ob-

jekte der angeblich versuchten Gefangenen-

befreiung sind mittlerweile freigesprochen
worden! Der' Vorwurf der »K6rperverlet-
Zung<< konnte mangels Beweisen und mangels
Zeugenaussagen von der Staatsanwaltschaft

nicht aufrechterhalten werden, — so daB sie

sich auf das Konstrukt >>Gefangenenbefrei-
ung« beschrfinkt‘e.

Als Zeugen der Anklage traten ausschlieB-

Iich Mitglieder des staatlich finanzierten Griz-

nen Blocks auf, die sich - keine Peinlichkeit

scheuend - wieder in allerhand Widersprii-
ehe verwickelten. Richter Engshuber —.ein

Begnadeter in seinem Fach - hielt die Aussa-

gen gerade angesichts der Widerspriiche fiir

besonders glaubhaft! (Womit er ja auch zu-

gibt, daB sonst solche’Berufs-Aussagen im-

mer besser abgesprochen sind). Der Ober—

staatsanwalt Rackor hielt die versuehte Ge-

fangenenbefreiung fiir erwiesen und funktio-

nierte sie zur Bedrohung des Rechtsfriedens

um, ein Widerstandsrecht verwarf er genauso

wie die Tatsache, daB die zu Befreienden wie-

der freigelassen werden muBten. Er forderte

3 Monate mit Bewz'ilhrung.

Der Kélner Anwalt der Angeklagten Det-

lefHartmarm versuchte die Aussichtslosigkeit
auf einen Erfolg der Gefangenenbefreiung
deutlich zu machen und damit die Berechti-

gung der Anklage in diesem Punkt zu hinter-

fragen, fand jedoch kein Gehér. Darfiberhin-

aus versuchte er den ProzeB in Beziehung zur

aktuellen politischen Situation zu bringen.
Seine Ausfiihrungen fiber die Umweltverbre-

Chen der Chemiemultis, fiber die Kontinuit‘a‘;
der Drahtzieher vorn Nationalsozialismus bis

heme, insbesondere auch den nahtlosen

Ubergang einer’ vélkischen zu einer bundes-

republikanischen Justiz trugen ihm nichts als

ein als die Staatsanwaltsbemerkung »der ist ja
verriickm —

was ja auch als Beweisantrag zu

mfi‘siiems is?
~

mseietf; asses
A

_'W‘§§§§§ see...
'

seiner Analyse verstanden werdcn kann. Ei—

ner der Angeklagten, unser Freund und Ge-

nosse Dieter Nelles, versuchte eine politisch
offensive Verteidigung fiir den Hfiuscrkampf,
der sieh der andere Angeklagte anschloB und

die wir im AnschluB vollsténdig abdrueken.

Der Richter kam seiner politischen Mis-
sion nach und sehuf das gewfinschtc Prfiventi-

v(?)urtéil: Drei Monate ohne Bewfihrung”

Zuziiglich die Verfahrenskosten als Strafe fiir

die >>Rechtsfeindlichkeit<< der Angeklagten —

wie er es ausdrfickte. Die mangelnde Unter-

werfung der Angeklagten und die Bckrfifti-

gung ihrer politischen Haltung fiihrten zu die-

sem offensichtlichen Beispiel von Gesin-

nungsjustiz (fiir eine nie stattgefundene und

nur unterschobene Gefangenenbefreiung).
Aus der Urteils>>begriindung<<z >Im Hinblick

damuf konnte das Gericht beim besten Willen

keine giinstige Prognose dahingehend stellen,

Lia/3 die Angeklagten durch eine zur Bewc'ih-

rung ausgesetzte Freiheitsstrafe auch nicht im

geringsten zu beeindrucken sind. Nur durch

eine Verbdfiung einer Freiheitsstrafe karm den

Angeklagten noch klargemacht werden, dafl
auch sie sick an die geltende Rechtsordnung zu

halten haben.

Dies ergibt sich schon aus der Vorgehens-
weise der Angeklagten und der anderen De-

monstranten sowie aus der Tatsache, dafl aus

Kreisen der Personen, die sic/z um die ein-

schreitenden Polizeibeamlen driingten, Rufe
wie »loslassen«, »was wollt. ihr van denerm

14,61". gefiuflert wurden. (. . .)< Der Rachecha-
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rakter der Strafe ist offensichtlich und ent-

larvt einmal mehr das Geschwiitz von der Re-

sozialisierung als Ziel aller Knastzwangsauf-
enthalte als inhaltslos. Gegen das Urteil ist

Berufung eingelegt. (Spenden fiir Dieter und

Rainer: Kredit und Volksbank e.G. Wupper-
tal, BLZ 330 600 98, Kennwort: Antirepres-
sion, Kontonummcr: 210 90).

Wolfgang Haug
Infos aus Wuppertaler Stadtzeitung, Bauern-

finger I

immer noglylinhs

"50/1"
I

f
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Prozeflerklc’irung

von Dieter Nelles/Rainer Petrat

DaB wir heute hier vor Gericht stehen, weil

wir aul ciner Demo angeblich versucht haben

sollen, Gefangene befreit und dieser Staats—

gewalt Widerstand entgegengesetzt bzw. sie

kérperlich miBhandelt zu haben, scheint ab-

surd, wenn man den konkreten —

sagen wir
—

>>Tathergang<< und diese Ansehuldigung als

solches sieht. Verstfindlich wird dieses Ver-

fahren erst, wenn man den Hintergrund fiir

ldiese Demo sieht -— die Réumung unseres

Hauses Hedwigstr. 12.

Am 22.6. kamen ca. 500 Bullen und zer-

schlugen in wenigen Stunden ’ne Menge Ar-

beit und noch mehr Wfinsche, Triume und

Hoffnungen.
Ausgangspunkt fiir die Hausbesetzung war

zu Beginn sicher das aeediirfnis einiger Men—

schen nach billigem Wohnraum und seinem
Erhalt. erade billiger Wohnraum, der bei

schwindender allgemeiner sozialer Absiche-

rung und wachsender Arbeitslosigkeit an Be-

deutung gewinnt, wird in der Nordstadt m0-

mentan durch Sanierungspline der Stadt und

Immobilienspekulanten systematisch zer-

stért. Die Spelkulanten steigern ihre Profite
fiber Sanierungszuschfisse, Steuererleichte=

rungen und htilhere Mieteinnahmen, und die
Stadt erreicht ihr Ziel, néimlich die Zersté-

rung sozialer Strukturen, wie sic in einem

Stadtviertel wic der Nordstadt zum Tcil aus

einer gemeinsamcn Geschichte und aus iihnli-

chen Arbeits- und chensbedingungen der

Menschcn entstehen kennen. Weniger gut
verdicncnde Menschen kt‘innen die teuren

Mictcn nicht'mehr bezahlen, besser verdie-

nendc Mietcr lichen ein.

Die sozialen Strukturen weichen auf und

schaffen Konkurrcnz, Neid und Isolation, wo

Solidaritiit nétig wiire. Aber gcnau dicse Soli-

daritz'it soll priiventiv verhindert werden um

potentielle soziale Unruheherdc zu cntschér-

fen.

Aber diese Hausbesetzung war nicht nur

einc Reaktion auf diese Sanierungsmachen-
schaften sondern mit dem Ziel verbunden ein

»Autonomes Zentrum<< zu schaffen, bzw. die

Forderung nach cinem solchen Zentrum zu

unterstreichen; da das Haus HedwigstraBe
mit seinen réiumlichen Méglichkeitcn fiir eine

solche Nutzung nicht sonderlich geeignet
war. Das Haus e.V. hatte zwei Jahre erfolglos
nach Réiumen gesucht und so kamen die Be-
diirfnisse nach Erhaltung von Wohnraum und

Schaffung eines kulturellen und politischen-
Zentrums zu dieser konkreten Initiative zu-

sammen..Das Haus in der HedwigstraBe wur-

de zu einem Treffpunkt in dem kulturelle und

politische Veranstaltungen in nicht konsumo
rientierter Selbstverwaltung
konnten. Selbstverwaltung als eine Form de

Alltagsgestaltung in der gesellschaftlich hie

rarchische, patriarchalische Verhéiltnisse auf

gehoben werden. Die Beteiligung des einzel
nen an Entscheidungsprozessen zeigt eine Al

'

ternative zur tiiglichen Entmiindigung in die
ser parlamentarischen Demokratie, in der e

Prinzip ist, den Menschen den Notwendigkei
ten kapitalistischer Verhéltnisse unterzuord

nen, und nicht nur seine Arbeitskraft sondem .

stattfinden
.

ihn in allen Lebcnsbereiehcn zu vcrwerten,
das heifit Grundbediirfnisse wie sozialc Kon-

takte oder Wohnen zu kapitalisicrcn.
Ob beim Wohnen, in der Disco, dem Kino

jeder Lebensbercich auBerlmlb dcr Arbcits-

welt wird zusétzlich vermarktet. Abgeschn
davon daB sich aul dicscm Markt gut verdic-

nen liiBt, hat er (lie Funktion, jcde Selbstgc-
staltung von Freiriiumen — Frcizcit den Men-

schen aus der Hand zu nehmcn, dcn Rest der

Freizeitverblt'idungsthcrapie fibernimmt das

Femsehen. Das Leben an jcdcm Punkt kal-

kulierbar und kontrollierbar zu machen —

po-
litisch fiber ein Mitentschcidungsprinzip, —

»

das sich auf 4—jéihrigc Wahlperioden bc-

schréinkt, sozial durch Abhiingigkeiten vom

Arbeitsplatz und Verdienst in einer luxuso-

rientierten Konsdmgescllschaft — sichcrt sub-

til aber ausreichend die staatlich, kapitalisti—
sche Herrschaft.

‘

Die Selbstverwaltung als Widerspruch zu

diesem Gesellschaftsprinzip hat natiirlich

auch politische Konsequcnzen, ist Ausdruck

fiir den Willen nach Sclbstbestimmung und

gesellschaftlicher Veriindcrung. So war das

Haus auch Treff- und Ausgangspunkt politi-
scher Diskussioncn. Hat Menschen unter-

schiedlichster Colcur zusammcngcbracht und

Annfiherungen erméglicht. Sowohl das per-
sfinliche Kennenlernen, als auch die Ausein-



andersetzung mit den unterschiedlichen In-

halten und Positionen, haben eine groBe Mo-

bilitit bewirkt und eine politsche Praxis be—

dingt, die in vielen Initiativen und Aktionen

ihren Ausdruck fand. Alles in allem waren

dies Anséitze zu einer Gemeinsamkeit unse-

rer Auseinandersetzungen, die die herrschen-

de Strategie
— jede Bewegung auBerhalb der

staatlich fixierten Normen zu spalten —

durchkreuzte. Hier waren wir nicht mehr zu

trennen in Chaoten und Friedliche und hier

griff die Taktik, die einen zu kriminalisieren

und die anderen wieder zu integrieren nicht,
dcnn jade/r die/der diesen legitim geschaffe-
ncn Freiraum nutzte, war im bijrgerlichen
Sinn Rechtsbrecher/in.

Darum ist mit dem Haus in der Hedwig-
straBe untcr dem Vorwand des herrschenden
Eigcntumschutzes vielmehr ein Raum ge-

réiumt wordcn, in dem Menschen, die sich ge-

gcn diese Form der Menschenverachtnng und

Unterdrfickung hier zur Wehr setzen. Mit der

Riiumung haben sic uns zwar diesen Raum

genommcn, abcr nicht die Kenntnisse und

Erfahrungcn d‘er Gemeinsamkeit von einem

halbcn Jahr Hausbesetzung.
Um das polizeiliche Denken und Verhal-

ten wéihrend der Besetzung zu verdeutlichen

wollcn wir zunéichst aus der Polizeidienstvor-

schrift 100 »Fb’lhrung and Einsatz der Polizei<<

zitiercn. Die PDV 100 wurde auf BeschluB

dcr Innenministcrkonferenz erarbeitet und

1975 von Bund und Lindcrn verbindlich ein-

geffihrt. Es ist fast fiberfliissig zu erwfihnen,

daB die Vorschrift sowie der offizic‘jse Kom—

mentar nicht veréffentlicht ist. Die Zeit-

schrift Burgerrechte una’ Polizei veréffentlich-

tc cinigc zentralc Passagen in ihrer letzten

Nummer. Zum Punkt Besetzungen ist in der

PDV 100 folgendcs zu lesen:

»Die Bewiiltigtmg des besonderen Anlasses

Besetzzmgen erfora'err cine aufmerksame Be-

obachtung der Entwicklrmg gesellschaftspoli-
tischer Themen (sic/1e B). Von erheblicher Be-

deunmg scheinen derzeit

— der U m w e 1 ts c h u t z mitseinen Schwer—

punkten 0kologie, Luft- and Gewdsserver-

schmulzng, Wohmmgs- und Strafienbau
- die W0 h nun g s n 0 tmiteinerseits erhb‘h-

ten Ansprz'ichen (les einzelnen und anderer—

seits einem zu geringen Angebot an prez‘swer-
tem Wohnraum sowie einer nicht unbedeuten-

den Zahl leerstehender Hiiuser

— dieKernenergie
— die sich verstfirkt etablierende F r i e d e n s

b e w e g u n g mi! ihren Themen Aufl/Abrii-

stung, Kriegsgefahr, Neutronenwaffe und den

6ffentlichen Gelébnissen der Bundeswehr so=

wie einer Anti-USA-Bewegung.
Nicht zuletzt is! anzumerken, dafl die/enigen,
deren Ziel »ein anderer Staat« ist, jede Thema-

tik fu’r ihre Belange ausniitzen und van daher

besondere Beachtungfinden miissen.

Fiir die Zukunft muff sieh die Polizei aufei-
ne wesentlich n‘iedrigere Schwelle bei der Ge-

waltausfibung, hfihere Beweglichkeit and Cr-

ganisation der Stdrer sowie ein Anwachsen der

Zahl und damit auf nicht unerhebliche perso-

nelle und materielle — auch technische - Pro-

bleme einstellen, die cine unveriz'ndert hohe

Zahl van Einsdtzen mit sich bringen wird. «

An andercr Stelle wird formuliert: »Die Poli-

zei mufl sich mit diesen Konflikten befassen,
ohne sie [Olsen zu kénnen. Sie kann den Kon-

flikt héchstens von der Strafie riiumen. «

Was dies bcdeutet, némlich »den Konflikt

von der StraBe réumem sell an Beispielen
aus der letzten Zeit erwiihnt werden: Réiu-

mung und Zerstérung des‘ Heusnerviertels in

Bochum — die mehrmaligen Rfiumungen,

/

ivy/1”/
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Durchsuchungen und mutwilligen Zerstiirun-

gen in der HafenstraBe in Hamburg — die

Raumung eines besetzten Hauses in Kéln, in

dem auch ein Infoladen war -— die Durchsu-

chungen mit Spezialeinheiten und mehreren

Hundertschaften in der KiefernstraBe, Dus-

seldorf —-

Kfindigung von Vertragen ehemals

besetzter Hauser in Duisburg und Westberlin
— die gewaltsame Auflésung einer Veranstal-

tung zu politischen Gefangenen durch die Po-

lizei — die Auflosung der Anti-AKW-Konfe—

mm in Regensburg
— die massenhaften

Buchladen etc.-Durchsuchungen in Westber-

lin und der gesamten Bundesrepublik — die

Massenfestnahme von 400 Lenten in Gottin-

gen.

>>Aufmerksame Beobachtung<<, »besonde-

re Beachtung<<, »Konflikte von der Strafle

réiumen<<, in diesen Kategorien bewegte sich

das polizeiliche Handeln wéihren‘d der Haus-

besetzung. Aufmerksame Beobachtung, be-

sondere Beachtung, dies bedeutete standiges
Observieren, Fotografieren undl gelegentli-
che Personalienfeststellung von Besuchern

und Bewohnern des Hauses in der Hed-

wigstr.12 und damit eine Aktualisierung der

Daten der politischen Polizei. Gleichzeitig
wurde dadurch auch die Hemmschwelle Au-

Benstehender das Haus zu betreten erho’ht.

Den »Konflikt von der StraBe rfiumem,
dies bedeutete am Tag der Raumung ein fiir

Wuppertaler Verhéiltnisse noch nicht dage-
wesenes Polizeiaufgebot, die vollstéindige
Abriegelung eines ganzen Stadtteils, die Aus-

schaltung der Presse mit Ausnahme der WZ.

Eine von mir wahrend der Réiumung ge-
schrieene Parole »laBt die Leute frei« hatte

den unmittelbaren Einsatz eines Polizeiko-

ters zurFoIge. Im Klartcxt: passives Verhar-

* ciao Anarchlci — Photoband zum

Anarchokongrefi in Venedig, herge-
stellt von Communidad. Stockholm ,

mit der Beteiligung von Edizioni An-

tistalo. Mailand und anderen, 38.—

DM. italJengl. (Rand-)Begleittexte.

Troudem Verlag
Postfach
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ren und »stummes Zuschauem war gestattet,
was darfiber hinausging, «abraumem.

Die Demonstration am Nachmittag hat

diesen Namen nicht verdient, weil sie fast

vollstandig von der Polizei eingekesselt war.

Solch eine »BegleitmaBnahme« erfordert na-

tiirlich eine Legitimation, in diesem Falle in
'

Form von Festnahmen.

Nach der Demonstration versammelten

sich der grb'Bte Teil der Demonstranten auf

der Kreuzung Hedwigstr./Charlottenstr.. In

der ImbiBbude in der Charlottenstr. wurden

zwei Leute willkfirlich festgenommen —- [An-
geblich sollten sie mit einer Zwille auf Poli-

zeibeamte gcschossen haben, was sich im

Nachhinein als Luge herausstellte. Die bei-

den sind am 17.11. hier freigesprochen wor-

den.] — Die beiden Festgenommenen wur-

den durch die Menge der Demonstranten in

Richtung HedwigstraBe abgefiihrt, was uns

als bewuBte Provokation vorkam — (la in em-

gegengesetzter Richtung, in unmittelbarster
Nahe am Schusterplatz mindestens 50 Polizi-

sten postiert waren. Natiirlich wurden sofort

auch Chemical Mace und Kniippel freigege—
ben.

So war es geplant und es ist dennoch zufal-

lig, claB gerade wir beide hier vor Gericht ste-

hen. Potentiell waren alle Anwesenden ge—
fahrdet, die angesichts des polizeilichen
Ubergriffs nicht stumm und starr auf ihrem
Platz verweilten.

Zur ideologischen Vor-und Nachbereitung
standen in Wuppertal der Polizei zwei freiwil-

lige Heifer gerne zur Seite: die Westdeutsche

Zeitung und die Junge Union.

Am 3.4. war in der Wupper-Rundschau zu

lesen: »Junge Union observiert Hausbeset-

zung und Friedensmarsch<<. Fur die J U sei es

klar, daB es sich bei den Besetzern um Anar-

ciao
. .

anarchICI

images d‘une renccntre .

internationals
anarchiste

immagini di un incontro

inlemazianale
,
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agnaldo s. maclel

‘ marianne‘enckell
fable samln e altri

m
sierten und mit Kindern und Jugendlichen
Politagitation betrieben.

Nach der Raur‘nung war in der WZ aus der

Feder Michael Hartmmms zu lcscn: »Das Er-

gebnis dieser Instandbcsetzung konnte man

sich nach der Riiumung anschcn >Chaos,
Schmutz. Ratten.“

‘
Man ist in dicscm Fall

allein auf die WZ Redaktion angewiesen, dcr

aufgrund ihrer ausgczeichncten Kontakte zur

Polizeispitze die Exklusivbcrichterstattung
zufiel. In einem Folgeartikel schricb Hart-

marm: »Es ist natiirlich verstz’indlich, daB cs

sich »hier um eincn Boden handclt, auf dem

Gewalt ‘gedeiht und der ein Umfcld fiir den

Terrorismus unserer Tagc bildet.«

Fassen wir zusammen: Hausbesctzcr sind

Chaoten, schmutzig, hauscn zusammcn mit

Rattan, terrorisieren alte Mcnschcn und vcr-

derben Kinder und Jugendlichc und sind na-

turlich auch Terroristen.

Mit solchen Denunziationen wird das »ge—
sunde Volksempfindcm mobilisiert und die

daraus folgenden Assoziationen nachzuvoll—

ziehen fallt nicht schcwr: Chaos muB geord-
net, Schmutz von der Strch und Ratten ver—

nichtet werden.

Fassen wir weiter zusammcn: unscr Ver-

such soziale Raumc-fijr cin sclbstbestimmtcs

Leben (und dies nicht nur fur uns) fiir einc

Selbstorganisation von untcn in dcr Auscin-

andersetzung mit kapitalistischcn Vcrwcr-

tungsinteressen untcrlicgt ciner doppcltcn
Repression: Zum cincn durch stiindigc Kon-

trolle und Kriminalisicrung von staatlichcr

Seite, die aktuell qualitativ verschiirft wird,
durch die Einffihrung dcr sogcnannten Anti—

Terrorgesetze, die Erwciterung des §129a
und die Wiedereinffihrung dcs §'130a (Boja-
hung von Gewall). Inncnministcr Zimmer—

mann denkt an die Wicdcreinfiihrung dcs

Landfriedensbruch~Paragraphcn aus wilhcl-

minischer Zeit. Durch dicsc Gcsctzc wird ci-

ne illegalePraxis‘lcgalisicrt, unscrc Kommu-

nikationszusammcnhz’ingc massivst zu zcr-

schlagen, wie die jiingst crwiihntcn Bcispielc
zeigen. Nicht mehr nur konkrctc Straftatbc-

stéinde soilen sanktionicrt werdcn, sondcrn

auch staatliche Angriffc auf die Gcsinnung,
Ideen, BewuBtsein und Sprachc sollen legali-
siert werden.

Dazu tritt: Dic idcologischc Repression
durch die reaktiona‘re Presse und Politikcr,
die in bewéhrter Manicr versuchen von den

Ursachen gesellsbliaftliclier MiBstiinde abzu-

lenken durch die Produktion von stereotypcn
Feindbildem. Denn zunfichst miisscn die, die

sich wehren entmenschlicht werden (Chao-
ten, Fanatiker), bevor man sic von der »Stra-

Be raumen kanni<< Dcnn latent ist immer die

Moglichkeit vorhandcn, (1er die Unzufrie-

denheit der vielen Andcren, die untcr densel-

ben Verhaltnissen lciden, nicht mehr durch

simple Freund—Fcind-Schcmen kanalisicrt

werden kann —

gcgcn die, die sich gegen die

Verhaltnisse auflehncn.

Nach meiner Festnahmc éiuBcrte sich cin

Polizist zu seinem Kollcgen: »Dic haben auf—

gemuckt, wir haben ihnen die Schnauzc ge-

stopft und nun ist Ruhe<<.

Wir hoffen, daB die Ruhc nicht langc an-

hélt, und daB wir eincs Tagcs so viele sind,
daB nicht mehr genug Polizisten da sind, um

uns die Schnauzc zu stopfcn, daB wir nicht_
mehr von der Strch geriiumt werdcn kén-

nen, und wenn dann noch Lcutc vor Gericht

stehen, dann die, die {fir das vcrantwortlicli

sind, wogegen wir uns wchrcn.



Zn den Verfahren gegen Pléirrer, Spion, Frei-

raum, RadiAktiv

Still und klammheimlich, von der Offentlich-

keit — den Medicn — kaum beachtet, iiber-

zicht ein dichtes Netz von Prozessen Zeit-

schriften, ihrc Titelbléitter und Inhalte, die

Vertreibcnden Buchladen, die besonders in

Baycrn (die Speerspitze dler Nation) 6ffentli-

Che Sicherheit geféihrden, die Nationalhymne

vcrunglimpfen oder die Anleitung zu Strafta-

tcn propagiert haben sollen.

»Wegen Verunglimpfung der Nationalhym-
ne verurteilte (. . .) das Niirnberger Amstge-

richt den verantwortlichen Redakteur >des

Plarrcn zu vier Monaten Freiheitsstrafe auf

Bewfihrung. Damit wird der Abdruck einer
satirischen Nachdichtung des Deutschlandlie—

des in der beschlagnahmten Septemberausga-
be ’86 des Ni‘irnberger Stadtmagazins geahn—
dct. —— Die Nachdichtung (>Deutsche Cola,

deutsche Peepshow, Deutsche Mark und

deutsche Samenbank, Soll’n zu edler Tat be-

geistcm, uns das ganze Leben lang<) zeichne

cine Realitéit nach, >die einer Nationalhymne
nicht gut bekommt.< Der Angeklagte kénne

sich hier nicht auf die Freiheit der Kunst beru-

fen, da bei der nétigen Abwagung derVerfas—

sungsgi‘iter der Schulz der Nationalhxrnne im

Vordcrgrund stehe, urteilte das Gericht.«

(taz, 2.2.87)
In Miinche‘n wurden S‘trafbefehle (900-)

an linke Buchhandlungen verschickt, die det.

»Freiraum, Zeitschrift der anarchistischen F6-

deration Sijdbayern<< verkauft haben. Alle

Ausgaben sind beschlagnahmt worden. Der §

111, bayrisches Pressegesetz beschuldigt sie

>>fahrléissiger -Ver6ffentlichung«, — strafbar

macht sich, »wer als verantwortlicher Redak—

teur, Verleger, Drucker oder Verbreiter —-

am

Erscheinen eines Druckwerks strafbaren In—

halts mitgewirkt hat, . . .«

Ein satirischer Aufruf »Geht bloB nicht Zur

Blockade<< einer Stadtzeitung »Spion« aus

Miinchen zu den WAA-Blockadetagen in

Wacke‘rsdorf wird mit einem Strafbefehl

(ebenfalls § 111) von 1800.-DM geahndet.
Der Spion — welcli ein Name! — soil in Wirk-

lichkeit zu Straftaten aufgefordert haben —

unter dem Deckmantelchen der Satire. Der

Interpretation von Biirokraten und SpieBern
— die ktjnnen dbch tatsachlich zwischen den

Zeilen lesen', denn da steht immer »Der Staat

muB abgeschafft werden<< oder »Hau weg den

ScheiB<<, -— sind keine Grenzen gesetzt. Ge-

krfint sei der deutsche Humor!
’

Gesinnung wird zur Straftat

In Zukunft kann in solchen Fallen der neue §
130a jede praktische und effektive Auseinan—

dersetzung in Schrift, Wort und Bild fiber Ur—

sachen der zunehmenden Zerstérung von

Mensch und Natur, egal ob Satire oder Ge-

danken, fiberhaupt zu weit héherer Strafe ver-

urteilen (bié zu drei Jahren Knast).
Es geht um den Kopf des Lesers/der Lese-

rin — oder auch den Kragen?
— denn nach ei-

nem Urteil des Bundesgerichtshofes sind

auch‘ »solche Gedanken zu berficksichtigen,
die der verstandige Leser erkennt, selbst
wenn sie nur (!) zwischen den Zcilen stehen.«

Der Staat hat sich mit dem neuen § 13021

das rechtliche Instrumentarium geschaffcn,
6ffentliche Diskussionen — auch die perspek-
tivischer Oder utopischer Gedanken in cine

bestimmte Richtung —

zu kriminalisieren.
Den Verfolgungsbehérden ist durch das

>>Wecken<< der Bereitschaft zur Begehung ei-

nes >>Delikts bei einem anderen<< ein weitge-
faBter strafrechtlicher Spielraum zur Kontrol-

le an die Hand gegeben.
Doch weiter auf der Odysee durch die bay-

rische Gesinnungsjustiz.

Das Verfahren gegen die RadiAktiv

Den Angeklagten werden Aufforderung zu

Straftaten und die Verunglimpfung des bayri-
schen Wappens vorgeworfen. Auf einem Titel-

blatt war der bayrische Léwe mit Knfippel,
Helm und umgeben von Hunden dargestellt
worden-.

Die Ermittlungen gegen die Zeitschrift der

WAA-Gegner begannen schon vor der Verab-

schiedung der neuen Sicherheitsgesetze (§§
1293, 1303). Die Sicherheitsvorkehrungen bei

dem Verfahren —

»Absperrgitter vor dem

Eingang, Leibesvisitation ffir die Zuhérer, be-

waffnete Polizisten auf den Gangen, versperr—
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1e Aufzugtfiren, geschldssene Zwischengéin-
ge« (taz, 3.2.87) legen allerdings die Vermu-

tung nahe, daB ein erstes Abschreckungs- und

Préizedenzverfahren nach den neuen Geset-

zen gefiihrt wird.

Als weiterer Anhaltspunkt auf das insge-
heim erste Verfahren nach dem neuen §130a
dient eine willkiirlich herausgegriffene Mon-

tage aus verschiedenen Texten zur Begri‘m-
dung cles staatsanwaltlichen Vorwurfs und

keine konkrete Aufforderung zu Straftaten.

Von den Rechtsanwfilten wiederholt ge-
stellte Beweisantrége, die darlegen sollten,
daB die Verfremdung des Wappens »der tfig-
lich erlebten Wirklichkeit in der Oberpfalz<<
entspricht, lehnte das Gericht ab. Der »Tatbe-

stand« einer Diffamierung der Staatssymbole
—— Kunstfreiheit ist etwas anderes — wird von

dem Niirnberger Staatsanwalt als Schméihung
dargestellt. Um den >>Freistaat Bayern<< als

>>brutalen Polizeistaat, in dem atomare Pro-

jekte mit besonders bésartigen Polizeieinsét-

zen durchgesetzt wfirden<<, veréichtlich zu ma—

Chen.

'M‘r Xx

Zeugen der Verteidigung werden vom Ge-

richt mit der Begri‘mdung abgelehnt, »es sei

unstrittig, dafl es an der WAA flia’idiendecken-

de CS-Gaseinséitze, absichtlidre Hundebisse
dutch Polileihunde und brutale Ubergriffe
von Sondereinsatzkommandos gegeben ha-

be« ([612, 12.2.87).
Wahrhaft eine verbliiffende Ablehnungs-

_

begriindung!
Der Richter konstatiert die staatlichen

Ubergriffe auf allen Ebenen, um damit der

Verteidigung die Méglichkeit zu nehmen, die

Titelgestaltung der RadiAktiv zu unterbauen.

Das heiBt dann >>Wahrheitsunterstellung«,
die fiblieherweise >2ugunsten des Angeklag-
ten< angewandt wird. Das haut dem FaB den

Boden aus! Die Verrenkungen, um den »inne-

ren Frieden<< und die aufgezwungenen Sym-
bole dieses Staates zu 'schiitzen, nehmen gro-
teske Formen an. Die Ursache der Kritik der

RadiAktiv-Redaktion, als Zeitbeobachter
Tendenzen aufzuzeigen, die sich in den weite-

ren Auseinandersetzungen um die WAA auch

noch bewahrheiten, wird zu ihren Gunsten

ausgelegt. Dazu brauchen laut Gericht keine

Zeugen gehért werden. Doeh die kfinstleri-
siche Aufarbeitung der realen Verhfiltnisse

muB dazuherhalten, die Angeklagten wirk-

sam zu verurteilen. Fazit: Verurteilt werden

soll auf jeden Fall, 0b zugunsten oder ungun-
sten der Angeklagten! Wahrlich eine verbliif—

fende Argumentation, die nur als Gesin—

nungsjustiz begreifbar wird um indirekt alle

WAA- und Anti-AKW—Gegner vorzuverurtei-

len.

Zweite Grundlage der Anklage ist ein Satz

aus einem Diskussionsbeitrag. Zur Perspekti-
ve des Widerstands gegen die WAA: >>S§imtli-

che Firmen, die glauben, sich an der WAA ei-

ne goldene Nase zu verdienen, muB mit ver—

schiedcnsten Mitteln deutlich gemacht wer-

den, daB langfristig ihre Verluste gréBer sind

als ihre Gewinne<< (taz, 3.2.87)
Offentliche Aufforderung zu Straftaten! In

Verbindung mit dem Abdruckverschiedener
Bekennerschreiben zu Brandanschlfigen auf

am WAA-Ban beteiligten Firmen sollen dem

zwischen den Zeilen hervorgezauberten Kon-

strukt weitere Aufforderungen zu Brandan-

schléigen und Sachbeschédigungen stehen.

Die Firmen sind der von RadiAktiv veréffent-

lichten >>schwarzen Liste<< zu entnehmen. Die—

se Kombination von Textstellen, verbunden

mit einem Aufruf an alle WAA-Gegnerl-in-
nen aus dem Polizei, Justiz- und Regierungs-
bereich, der Zeitschrift geheimgehaltene Do-

kumente wie 2.8. Polizeieinsatzpléine zur Ver-

fiigung zu stellen, wird fast als Aufforderung
zur >>Sabotage<< gewertet.

Um Menschen zum Protest gegen Leben-

und Naturvernichtung Zu motivieren, bedarf

es keines gedruckten Papiers. Die Herr—

schaftsverhéltnisse lassen Menschen zwei-

feln: die Folgen des Atomstaats, die systema-
tische Vernichtung von Natur.
— Oder sollte der Grund doch ein anderer

sein?

>>Aber machen Wir uns doch nichts vor, die

jungen und alten Chaoten machen diese Blok-

kade doch nur, damit hier cndlich die Russen
an die Macht kommen.« (taz, 6.2.87, aus der

inkriminierten >>Spion<<-Satire, Nr.48)
Diese ProzeBe gegen eine Kritische Of-

fentlichkeit unter dem Vorwurf >>Anlcitung Zu

Straftaten<< sollen ein Klima begfinstigcn, in

dem Zensur und Sclbstzensur als Kontrollme-

chanismen Kopf und Bauch der Menschen be-

herrschen, um der vielumworbenen, nicmals

ernstgemeinten >>Meinungsfreiheit<< endgiiltig
den TodesstoB zu versetzen.

Nadhtrag: Inzwischen sind die 3 RedakteurIn-
nen der RadiAktiv unter AusschluB der Of-
fentlichkeit (vgl. taz, 3.3.87) zu Geldstrafen
zwischen 90().- und 360().-DM verurteilt wor-

den. Vor der Urteilsbegriindung lieB der
Richter vom Bundesgrenzschutz die (karne-
vals—)maskierten (und Helau rufenden) Pro-
zeBbesueher aus dem Gerichtssaal riiumen.

»Die Schuld der Angeklagtem besteht in
der >>Verunglimpfung des Staates und seiner

Symbole und in der éffentlichen Aufforde-

rung zur >Verletzung des Dienstgeheimnis-
ses<.« Die Verunstaltung des Wappens habe

zwar >>rea1e Ansatzpunkte<<, doch das polizei—
liche Vorgehen in der Oberpfalz kénne mie-
mals den Vorwurf des Polizeistaats rechtferti-

gen.« Vom Hauptanklagepunkt — der »Auf—

forderung zu Brandanschléigen und Sachbe-

schéidigungen<< — sind die 3 Redakteurlnnen

freigesprochen worden. Die Anklage — kon-
struiert aus den verschiedenen Textstellen, —

ist >>zweifellos nicht nachweisbam, urteilte
das Gericht. Trotzdem bleibe davon unbe-

riihrt, daB der gesamten Zeitschrift »hinrei-
chend sicher entnommen werden kann, die

Angeklagten sympathisierten mit solchen An-

schléigenm

Ammo my
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nokumentalton zur

neuen Gesetzeslage

Aus dem Inhalt:
O Einschitzungsartikel der mom

I Tell A: §1293 und §130a
Gesatze u. Begriindung im Wortlaul

Stellungnahme der Bundesanwaltschafl

Veflassungsschfitzer Lochta, Hamburg

Stellnungsnahmen der Slrafverteldiger
Die Sluherheitsldeolugie Stiimpers
Geschichte der Gesinnungsiustiz

0 Teil B: Geselzespaket vom 28.2.86

Elnle‘itung/Zusammentassung
Staalssicherheit aus einem Gun

Schleppnetzfahndung

Rasterlahndung

Regelungen zum Einsalz vain Heulen

anrifl auf die Super-Dalei ZEVIS

Hie fledeutung der Volkszfihlung

O Adressen, Ermilllungsausschfisse
I

Die Duikumenlalion hat einen Umlang vun 52

Seiten A 4 and kostet 4.-DM. Wiedewerkfiu-

fer ab 5 Sick. fiir 3,-DM.

Bestellungen an:

Giiltlnuer AK gegen Atomenergie
natumu, Posllach 1945 in 34 Gfittingen. Tel.

0551-7700511 oder:

Giinter Gamers, Posener Str.22 in

2m Happenstedt.
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Knast is! selten Thema in der Offentlichkeit.
‘

Dieses Tabu niitzt dem Strafvollzug. Hinter

der Maske der >>Resozialisierung<< verbirgt

sicli auch heute nichts anderes als Slrafe,
-

Rache des Staates -— im Namen des Volkes.

Scheindemokratisch abgesichert wie immer;
- auch me]: 1933 wurde bekanntiich im Na-

men des (Deutschen) Voikes verurteilt. Es ist

nicht einfach auf Mifistéinde in den Knésten

der BRD allgemein hinzuweisen;
—

jeder An-

stalltsleiter hat seinen Ermessensspielraum,
was 111 véllig unterschiedliehen Erseheinungs-
formen fiihrt. Wollen wir dennoch mehr als

die Parolen >>Freiheit fiir alle Gefangenem
und »Abs'ehaffung aller Geffingnissem zum

Thema aussagen, miissen wir uns deshalb auf

die versehiedensten Bereiche von Knast ein-

lassen. Dali wir dieses Thema vermehrt 6f-

fentlich diskutieren sollten, und miissen, daB

wir mit zwei, drei flatten Paroien wenig zur

Enttabuiserung und realen Verfinderung bei-

tragen, diirfte grundsiitzlich klar sein. Aktu-

ell wird es angesichts von wieder verstéirkt

auftretender Gesinnungsjustiz, neuen Sicher-

heiisgesetzen und immer wieder neuen Schu-

bladenpliinen zur Kriminalisierung politi-
schen Widersrands. Wir kennen keine Zah-

len, wieviel beispieisweise als AKW-Gegner
bis heute eingefahren sind, wir wissen aber,

dafl z.B. allein schon die Zahl iler verurteil-

ten.J gewaltlosen Bloekierer bei ca. 12001iegt.

Eigentlich zeigt dies nur, wie wenig der Staat

in der Lage ist, politisehe Konflikte mit politi-
schen Mittein zu Risen, dennoch hietet diese

unsinnige Repression einen Vorteil: die mas-

senhafte Einknastung enttabuisiert den

Knasl. Macht vielen von uns deutlich, dafl

der Mythos an keiner Stelle stimmt. Zeigt,

daB nicht nur der Knaeki bestraft (und nicht

resozialisiert) wird, sondern auch die direk-

ten Angehfirigen; zeigt, daii in erster Linie

entmiindigt und gedemiitigt wird anstelle ei-

ner Beffihigung fiir eine auch nur mittelstéin-

dische Verbaltensnorm in dieser Gesell-

schaft. Zeigt nehen vielem, dafi noch nicht

ma] die Papierweisheiten der Strafvollzug-

sordnung eingehalten werden. Wir wollen

deshalh im SF eine Diskussion iiher den

Knast und seine versehiedenen Aspekte

ert'iffnen und beginnen mit folgendem Text.

"T"WHJJWJiJJHu

Abschaffung der Gefiingnisse oder Reform?

Sieherheitspolitik ist Politik mit'der Angst

Spektakuiare Gewaltverbrechen — von den

Medien hochgespielt
— bestimmen das Bild

der Kriminalitiit, obwohl sic z.B. in Hamburg
nur 2.5 ”/0 der Falle ausmachen (2/3 aller in

Hamburg begangenen Straftaten sind Dieb-

stahlsdelikte, wovon 60% eine Schadenshfihe
von 500.-DM nicht fibersehreiten). Mit der

Angst vor Gewalttaten werden Strafjustiz
und Gefiingnisse immer weiter gerechtfertigt,
obwohl gerade diese nicht geeignet sind, das

Leben in unserer Gesellsehaft sicherer und

menschlieher zu machen.

1
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Geféingnisse: Eine Bankrotterkléirung der

Gesellschaft

Der sogenannte Behandlungsvollzug fiihrt

nicht dazu, dafi die Gefangenen nach der

Strafe besser in der Gesellsehaft zurecht kom—

men als vorher‘ Der Geféngnisailtag erzwingt

Unselb‘sténdigkeit, entmi'mdigt die Insassen,

verschérft ihre Probleme und zerstort die

Menschen immer weiter. Haftstrafenbeiasten
nicht nut die Gefangenen, sondern auch ihre

Familien. Die Frauen und Kinder werden in

finanzielle Not gebracht und besonderer so-

zialer Diskriminierung ausgesetzt. Ehen und

Freundschaften zerbrechen haufig unter die—

ser Belastung, der aus der Haft Entlassene

findet sich einem sozialen Triimmerfeld wie-

der, findet als Vorbestrfter erst recht keine

Arbeit und weiB nicht, wovon er die Schulden

z.B. aus Schadensersatzanspriichen bezahlen

5011.

Der Riickfall ist vorprogrammiert, der

gréBte Teil wird wieder strafffillig.

Die Kleinen hangt man, die GroBen léiBt man

laufen

Wéihrend wiederholter Ladendiebstahl und

Schwarzfahren sogar mit Geffingnis bestraft

werden, werden z.B. bei Wirtschafts- und

Umweitkriminaiitat Verfahren eingesteilt, in

denen es um Schéiden in Milliionenhohe geht.
Steuerhinterziehung und Bestechungsdelikte
sollen amnestiert werden. Wer aber Haseh

raucht, statt sieh iegal mit Alkohol zu zersto—

ren, wandert in den Knast.
'

Um die kleinen Eierdiebe wegzuschlieBen,
leistet sich unsere Gesellschaft ein aufwendi-

---— .
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ges Justiz- und Straffvollzugssystem von des-

sen Kosten jedem Gefangenen fiber Jalire

hinweg ein Mindesteinkommen gewiihrt wer-

den kennte, das ihn sicher besser' vor weite-

ren Straftaten bewahren wiirde.

Auch im Gefangnis: Frauen besonders be-

naehteiligt
Die Diskriminierung der Frauen setzt sieh

auch im Strafvollzug fort. Um Freizeit- oder

Ausbildungsméglichkeiten steht es noch sehr

viel schlechter als im Mannervollzug Frauen-

arbeit im Gefiingnis besteht aus Wasehen,

Nahen, Kochen: den der traditionallen Frau--

enrolie zugeschriebenen Tiitigkeiten.
Frauen sind zuséitzlich dadurch benaehtei-

ligt, daB sie oft sehr weit weg von ihrcm

Wohnort die Haftstrafe verbfiBen miissen.

Inhaftierte Mutter und Kinder wcrden in

besonderer Weise bestraft, indem sie voncin-

ander getrennt oder die Kinder sogar in soge—

nannten Mutter-Kind-Stationen mit eingc-

Sperrt werden. Wer cin Kind versorgt, gehort
nicht in den Knast!
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Entkn’minalisierung statt Diversion

Das Thema der offiziosen Hamburger Krimi-

nalpolitik lautet Diversion fiir jugendliche
Straftater: statt formlicher Strafverfahren vor

dem Jugendrichter sollen vermehrt Verfah-

ren bereits vom Jugendstaatsanwalt einge-
stellt werden, aber haufig nicht ohne Aufla-

gen mit Strafeharakter (Diversion). Jugendli—
chen, die diese »Milde« nicht zu sehatzen wis-

sen und die die Auflagen nicht erfiillen, droht

Ungehorsamsarrest. Wir fordern, statt verfei-

nerter Bestrafung endlich Bagatelldelikte zu

entkriminalisieren und soziale Einriehtungen
zu fordern, in denen Jugendliche Vertrauens-

verhaltnisse zu Bezugspersonen herstellen

kénnen, die unabhangig von der‘ Justiz versu-

chen, auf die Probleme der Jugendliehen ein-

zugehen. Anstatt die Jugendgericht‘shilfe zur

Kontrolle der Jugendlichen weiter auszubau—
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m
en, anstatt den Jugenailehen dureh Strafver-

fahren soziale Aufmerksamkeit zu schenken,
muB den Tréigern freier Jugendarbeit mehr

Geld zur Verfflgung gestelltwerden fur An-

gebote, die Jugendliche freiwillig wahrneh-

men kénnen (z.B. Jugendwohngemeinschaf—
ten). Es ist absurd, Jugendliche mit Arbeits-

auflagen zu bestrafen, anstatt ausreiehend

Arbeitspléitze und Ausbildungsmégliehkeiten
anzubieten.

Vermenschlichung statt Uberwachung
Gegenwéirtig wird unsere Gesellschaft be-

stimmt dureh das Leistungs- und Konkur-

renzprinzip sowie durch vielffiltige Formen

legaler Gewalt und legalen Unrechts. Der

Kampf >>Aller gegen Alle« erzeugt Aggressi-
vitéit und ersehwert sozialfreundliches Ver-

.

halten. Strafjustiz trift gerade die sozial am

meisten Benaehteiligten und lenkt davon ab,
daB nieht nur einzelne Téiter, sondern vor al-

lem die Geseilschaft lernbedurftig ist. Dar-

iiber hinaus wird unter dem Vorwand, »die

Kriminalit‘at zu bekiimpfcm, massiv Gewalt,
Macht und Herrsehaft ausgefibt durch Polizei

und Justiz, was sieh z.B. auch in der Verab-

schiedung der neuen Sieherhcitsgesetze zeigt.
Am Ende einer solchen Entwieklung steht

der glz‘iserne Mensch, aber nieht eine kon-

fliktfreie Geseilschaft.

Fur eine Gesellschaft ohne Strafen

Unser Ziel is! cine Gesellschaft ohne private
und staatliehe Gewaltanwendung, in der per-
sénliehe und gcsellsehaftliehe Konflikte aulf

einer gleichberechtigten Ebene gelést und

nieht dureh die Ausiibung von Strafgewalt ge—

gen die Sehwiichcren verdriingt und ver—

schiirft werden. Die traditionellen Strafzwek-

ke wie Abschreekung, Vergeltung und Reso-

zialisierung diirfen nicht mehr dazu diencn,
sinnlose Strafen zu rcehtfertigen.

Deswegen sind wir schon heute gcgcn Ge-

fiingnisncu- und -ausbauten. und wir sind da-

ffir, die bestehenden Geféingnisse zu leercn.

Dabei miissen wir uns eingestchen, daB wir —

ebenso wie der traditionelle Justizapparat -

unfaBbaren Gewalttaten noch immer hilflos

gegenuberstehen. Aber erst eine Gesell-

schaft. die sich zum Ziel setzt, ihre Geféing—
nisse abzusehaffen, ist gezwungen, aber aueh

in der Lage, Alternativen ohne Strafcharak-

ter zu entwiekeln.

Unsere Forderungen
Wir werden jede Initiative zur Abschaffung
des bestehenden Gcfiingnissystems unterstiit-

zen. Auf dem Wege do‘rthin werden wir aber

auch Forderungen untcrsu‘itzcn, die grund-
siitzlich der Zurfickdréngung der Freiheits-

strafen und der Entkriminalisierung und der

konkreten Verbesserung der Situation der

Gefangenen dienen:
—-

Sofortige Abschaffung dser Jugendunter—
suchungshaft und des Jugendstrafvollzugs
(5.0. Entkriminalisierung statt Diversion)
— radikale Verkurzung der Untersuchungs-
haft
—

Absehaffung der lebensiangen Freiheits-

strafe und der Sicherungsverwahrung
— Kein Einsperren von Menschen, die al-

leinverantwortlich fur ein Kind sorgen
— Vom Staat bezahlte Verteidiger eigener
Wahl, sobald ein Strafverfahren eingeieitet
wird, und bei Strafvollstreckungsangelegen-
henen
— Ausreichend Urlaub ab Haftantritt; Ur-

laub darf nieht Vergiinstigung, sondern muB‘

lebensnotwendiges Recht sein
~

Ausreiehende sinnvolle schulische und be-

rufliche Aus- und Weiterbildungsméglichkei-
ten; dies gilt besonders fiir Frauen

—‘ Arbeit von Freizeih Therapie— und Fort-
l!!! lg 2‘ E2

bildungsgruppen ungehindert und unabhfin-

gig von der Justizbehc’irde
‘

—

Abschaffung der monotonen Zwangsar—
beit und Zahlung eines marktiiblichen Tari—

flohnes und der Sozialversicherungsabgaben
— Recht auf Arbeitsverweigerung
—

Verbesserung der medizinisehen Versor-

gung, insbesondere uneingeschr‘anktes Recht
,

der Gefangenen auf freie Arztwahl und Be- I"
zahlung durch die Krankenkasse, freie Wahl

der Psychotherapeuten und Sieherung von

deren Bezahlung. Vermehrte Anwendung
der Haftverschonung im Krankheitsfall
—

Uneingeschrénkte Meinungs- und Infor-

mationsfreiheit fiir Gefangene sowie unge—
hinderte politische Betétigung
-— Gleiehe und den Menschenrechien ent-

sprechende Haftbedingungen fiir alie Gefan-

genen .

—

Sofortige Abschaffung von Hochsieher-
heitstrakten und sonstigen Isolierstationen;
wie z.B. Dora I in Fuhlsbfittel ‘

(aus: Geffingnisse leeren — Strafe absehaf— -

fen, S.5ff, Faehgruppe Knast und Justiz,
"

GAL Hamburg ’86)
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Totalverweigerer

Von der WRI (War Resisters International,
55, Dawes Street, GB-London SE 17 1EL)
wurde eine internationale Erklarung gegen
die Wehrpllicht ausgearbeitet, wir zitieren aus

dem verabschiedeten Text:

»Kriegsa'ienst bedeutet nicht nur Dienst i m

Krieg, sondern Dienst a m Krieg. Krieg be-

ginnt nicht erst beim Ausbrnch militiz'rischer

Konfrontation, sandern mit der psychologi-
schen, politischen and 6k0nomischen Kriegs-
vorbereitung.

Wehrpflicht bedeutet staatlz'cher Zwangs—
dienst Lind ist eine Entwiirdigung der freien
Persdnlichkeit. Indem der Staat Menschen

zum Militiir— and Ersatzdienst zwingt, inte-

griert er sic in das militaristische Gesumtkon-

zept. Wir sind gegen einen Ersatzdienst, der

Teil des militc’irixchen Systems ist.

Wir treten ein fiir die/lbschaffung der Wehr-

pflicht mzd fordern Amnesrie fiir aile gefange-
nen Kriegsgegn er. «

Dicse Erklarung kann durch Unterschrift un-

terstiitzt werden. Unterlagen konnen bei‘

WRI, IDK, Wolfram Beyer, Granatenstr.2,
1000 Berlin-51 angefordert werden.

Informationsdienst zur Situation inhaftierter

Totallverweigerer
(Quellen: Wehr Dich und Ohne Uns, RB von

L

Andreas Speck)
(Stand: Anfang Mdrz 87)

Am 27.1.87 hatte Andreas Speck am Amtsge-
richt Duisburg-Ruhrort seinen 1. ProzeB we-

gen totaler Kriegsdienstverweigerung. Der

Richter verurteilte Andreas zu 6 Monaten auf

5 (l) Jahre Bewahrung und der Auflage allen

Anweisungen des Bundesamts ffir Zivildienst

nachzukommen. Berufung ist eingelegt. Un-

terstiitzungsgelder an: Sparkasse Bad Kreuz-

nach, Kto.-Nr. 714485, BLZ 560 50 I80.

Kai Kanz, Azenbergstr.23, 7000 Stuttgart-1.
Am 2.2.87 verwarf der 1. Strafsenat des OLG

Koblenz die Revision. Damit wird das Re-

pressionsurteil vom 11.9.86 des LG Bad

Krcuznach 14 Monate ahne Bewiihrung gill—

tig. Nachdem Kai bereits 8 Monate abgeses-
sen hatte, sind es somit nun 22 Monate ~ ein

Urteil, das nur auf dem Hintergrund verstan-

den werden kann, daB sich die Bundeswehr

daffir zu réichen versucht, daB Kai Kanz in der

ersten Instanz zunéchst freigesprochen wor-

den war!

Thomas Frenznick, Buchsenstr.27, 7519 Ep-
pingen-Rohrbaeh. Am 22.1 setzte das LG Ba-

den-Baden die 7 Monate ohne Bewahrung
des AG Achern zur Bewahrung aus. Ein Dop-

pelbestrafungsprozess in Achern wurde einge- ‘

stellt.

Thorsten Mai, Geismarlandstr. 25b, 3400

Gottingen. Am 10.2. wies das OLG Celle die

Revision zuriick. Damit wird das Urteil des

LG Go‘ttingen 6 Monate ohne Bewéihrung we-

gen Dienstflucht giiltig.

Stephanflosch, Liittecker Str. 167, 5100 Aa-

chen. ProzeB wegen Dienstflueht mit Aufla-

gen eingestellt. Mit einer Neuaullage ist zu

reehnen, well Stephan inzwischen totalver—

weigert. -

Udo Meven, Hamburg hat sich als Fahnen-

fluchtiger am 22.1.87 imBRahmen einer Ak-

tion festnehmen lassen und erwartet nun sei-

nen ProzeB. Verweigerung hat in seiner Fami-

lie ~Tradition: Sein GroBvater wurde im

2.We1tkrieg wegen Fahnenflucht erschossen.

Stefan Cziesla, Nordbahnstr. 82, 4972 Lohne-

3. Nach einem abgeschlossenen Strafverfah-

ren mit 6 Monaten auf Bewahrung verlangte
die Bundeswehr, der das Urteil nieht aus-

reicht, erneut Stefans Dienstantritt und nahm

ihn fest. Da Doppelbestrafung zunehmend

von Richtern abgelehnt wird, bleibt der Bun-

deswehr nur eine zeitlich begrenzte Schikane.

Schreibt und verlangt die sofortige Entlas-

sung von Stefan: Bataillonskommandeur

OTL Fuck, Gellendorf Kaseme, 4440 Rheine.

Tom Mischa, Grfinfeldstr.1, 4470 Meppen.
Seit Oktober fiir 8 Monate im Knast. Er ver-

weigert die Zwangsarbeit, was entsprechende
Repressionen. nach sich zieht (kein Einkauf

etc.).
'

Siegfried Schierle, Koberle 14, 7170 Schwa-

bisch Hall. Er kam auf 2/3 aus dem Arrestzel-

le und wurde am 18.1.87 erneut verhaftet und

von Feldjagern zu »seiner« Jager-Kaserne
nach Marburg gebracht. Auch hier Bundes-

wehrschikane, die Adr. der Iagerkaseme ist

uns leider nicht genauer bekannt.

Andreas Peters, Unter den Eichen 24, 4830

Giitersloh-ll. Am 9.1. wurde er aus der JVA

entlassen. An der Pforte wurde er allerdings
von Feldjagern in Empfang genommen und

wieder in die Diedenhofenkaserne nach Wup—
pertal gebracht. >>Dort wurde mir eine Nach-

dienverfiigung vorgelegt, nach der ich erst am

4. Mai 87 aus der BW entlassen werde. An-

schlieBend wurde ich wieder aufgefordert am

Dienst teilzunehmen, was ich aber verweiger—
te. So wurde ich fibers Wochenende dreimal

vorliiufig festgenommen, bis ich am Montag,
12.1. eine 7-tagige Arreststrafe kriegte, —

am

Freitag wurde ich plétzlich aus dem Arrest

und der BW entlassen.«

Stefan Berendsen, Goethestr.10, 2219 Lager-
dorf. Das LG ltzehoe verurteilte ihn wegen

Totalverweigerung zu 8 Monaten Knast auf 3

Jahre Bewahrung und 1 Jahr Arbeitsdienst.

Berufung ist eingelegt.

Juha Aiakulppi, Mielipidevanki, Jouko Sak-

sio, Oulun laaninvankila, 90100 Oulu, Finn-

land. Juha ist eine 23-jahriger finnischer An-

archist, der im Oktober zu 9 Monaten Knast

verurteilt wurde und jetzt in Hungerstreik ge-
treten ist. Protestschreiben an den finnischen

Présidenten: Tasavallan Presidentti, Presi-

dentin Linna, 00170 Helsinki, lFinnland. Juha

ist zwar der einzige im Hungerstreik, aber nur

einer von 6 Wehrdienstverweigerem, die der-

zeit in finnischen Geféingnissen sitzen. Sie

hatten 20 Vorganger und weitere 20 warren

auf ihre Prozesse. .

Zwei Anmerkungen zum SchluB: In der

Schweiz sind quasi alle Militarverweigerer au-

tomatisch Totalverweigerer. Die Bereitschaft

Knast auf sich zu—nehmen ist vergleichsweise
hoch:

1979 340

1980 354

1981 593

1982 , 729

1983 745

1984 788

1985 686

1986 542

lRund 8500‘ sind also wegen der Wehrpflicht
seit 1979 in der Schweiz eingeknastet worden.

Eine wahrlich »wehrhafte Demokratie<<. Die

wirklichen Verweigererzahlen liegen dabei

noch hoher; wenn die Statistik 1985‘cinen

Knick nach unten verzeichnet, liegt es daran,
dais ungefahr seit dieser Zeit die Zahl der »ge-

wahlten Psychiatrisierungen<< steigt, so diirf-

ten ca. 5000—5500 seit 1984 Jahr ffir Jahr als ‘

psychisch untauglich ausgemustcrt werden.

Zum Vergleich: seit 1968 hat es in der

BRD ca. 500 Falle vonBTotalverweigerung
mit Gefangnisstrafen gegcben. Das liegt ei-

nerseits an der Fiktion vom Zivildienst als mi-

litarfreiem Dienst an der Gesellsehaft. Zum

anderen an besseren Moglichkeiten auszuwei-

Chen. Denn: nicht jeder hat die Kraft liir mo-

n-atelangen Knast, andere Wege
— wie rccht-

zeitig nach Berlin umzuziehen — sind hauli—

ger. (Allein 1982 vermifite die Bundeswchr

10382 Wehrpflichtige.’). Zu wenig bckannt ist

die Moglichkeit nach Great Britain auszuwei-

chen, wo es keine Wehrpflicht gibt. (Kurzzu—
sammenfassung cines Uberblicks von Peter/

aus: Ohne unsz)
Jeder, der nach GB einreist, bekommt bei der

PaBkontrolle eine Karte (Immigration Card)
mit einem Stempel des Einreisedatums ausge-

handigt. Fiir Biirger aus EG-Léindern ist die

Immigration Act 1971: EEC Treaty Karte

(ll-IO Form 15120) zustandig. Laut dieser Ver-

trage konnen Burger aus EG-Li‘mdern olmc

weiteres in GB einreisen. Sie konnen Arbcit

suchen und annehmen, dilrfen sich niederlas—

sen und haben sofort Anspruch auf den Natio-
nal Health Service, sowie sie sich bci einem
Arzt registrieren lassen.

Danach kann jeder bis zu 6 Monaten in

GB bleiben, ohne weitere Formalitéiten, es

sei denn einer bekommt keine Arbeit und

muB sich um Sozialleistungen kfimmern. Dic-

se stehen Euch aber erst nach 3 Jahren Auf-

enthaltszeit zu. Nach 5 Jahren Aufenthalt

kann jeder auch britischer Staatsbfirger wer-

den (Kostenpunkt 1982/3: 20025).
Dazu miiBt ihr also langer bleiben als 6

Monate und eine Residence Permit vom In-

nenministerium beantragen: Home Oflice,
Immigration and Nationality Department, 40

Wellesley Road, Croydon CR9 ZBY

Wenn das Home Office aus irgendeinem
Grund kein Residence Permit ausstellen will

(was allerdings bislang noch keine Schwierig-
keiten machte), wird zwar nichts aus den So-

zialleistungen und der »Staats«-biirgerschaft,
aber ihr konnt trotzdem in GB bleiben, miiBt

allerdings einen Wochenendausflug nach Ost—

ende oder Calais unternehmen und wieder

neu als Tourist einreisen (ftir weitere 6 Mona-

te). Sinnvoll ist es siclherlich in eurem Fall

Kontakt mit der WRI, Anarchogruppen oder

mit lokalen CND-Gruppen aufzunehmen, die

Tips geben konnen.
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von Wehrend/Kon/g

Die bessere Vorbereitung

Der Staat informiert zwar die Bevélkerung
mit Unterstiitzung vieler Medien und be-

stimmter Interessenverbéinde (wie die Indu-

strie- und Handelskammern; der Zentralver-

band deutscher Haus-, Wohnungs- und

. Grundeigentiimer; der deutsche Mieterbund)
sowie mit Hilfe einer Werbeagentur (bekannt
durch Ikea- und Renault-Werbung), welche

vorerst 16 Millionen DM zur Verfiigung hatte

(1983: 50 Tausend DM). Es wurde schon wei-

teres Geld genehmig‘t. Wirksamen Effekt bei

den Bfirgem haben besonders die Berichte,
in denen scheinbar unabhfingig von der

Volkszfihlung die Wichtigkeit von Planungs-
daten fiir gesellschaftliche und wirtschaftliche

Fragen der Zukunft betont wird. Da aber je—
de noch so glfinzende Medaille zwei Seiten

hat, ist es notwendig, hier auf Fragestellun-

gen und Fakten einzugehen, die in der Wer-

bung natiirlich nicht erwfihnt werden.

AuBer dem Volk werden alle erfaBbaren

Berufe, Arbeitsstétten, Wohnungen, Gebiiu-

de wie auch das Vieh gezfihlt und von ca. 600

Tausend ZéhlerInnen auf Fragebégen no-

tiert. Nebenbei wird wéihvrend der Zfihlungen
mit einer unrealistischen Méglichkeit ge-

droht, daB niimlich eine Verweigerung der

Auskunft ein BuBgeld bis 10 000.-DM zur

Folge habe. Damit sollen skeptische Men-

schen eingeschiichtert werden. Dies ist eine

politische Drohung, da ein Boykott keine

Straftat bedeutet und juristisch eher 100.-DM

im Verhiiltnis zum Zweck stehen wiirden. Be—

ziiglich spezieller Rechtsfragen wendet Euch

an eure lokalen VOBO-Inis. Siehe auch Lite-

ratur.

wenn diese/r aUCh vonWahrheit
I

spricht
'

‘

Ob friiher oder heute —

der Staat geffihrdet die Leute

Die Volksziihlung hat in Deutschland Tradi-

tion, denn es gibt sie seit 1919, — erstmals al-

so nachdem die Novemberrevolution geschei-
tert war. Die Zéhlungen der Nationalsoziali-

isten von 1933 und 1939 sollten das Volk

schon genauer erfassen. Vom Arbeitskréfte-

einsatz iiber die Wirtschaftsplanung bis zur

Kriegsvorbereitung waren sie eine Hilfestel-

lung. Die Ergebnisse waren die statistische

Grundlage ffir die geplante Familienpolitik,
fiir >>Rassenhygiene<< und den Holocaust. Zi-

tiert wird Friedrich Burgdérfer, Berlin 1940:

. Eine starke Regierung aber, die nicht

nur verwalten, sondern gestalten will, eine

Staatsffihrung, die groBe Ziele sieht, die sich

weitgreifende Aufgaben stellt und die den

Mut und die Kraft hat, sie zu meistern, kann
auf sorgféiltige und umfassende Statistik nicht
verzichten und sie wird sich ihrer in vollem

Umfang bedienen!«

Die Volkszéihlung 1987 erhéilt eine neue

Qualitét durch die heute bestehenden Mog-
lichkeiten der Datenspeicherung, -verarbei-

tung und —weitergabe Diese Daten konnen1n

umfassender Weise ausgewertet, mit anderen

Datenbankcn abgeglichen und verkniipft
werden. Damit erweitern sich die Aussichten
des Staates enorm, den einzelnen Menschen,
bestimmte Bevdlkerungsgruppen oder Re-

gionen zu verwalten und zu kontrollieren.

Diese kommende Zéihlung wird nach bis-

herigen Berechnungen 1,8 Mrd. DM kosten;
—

dringend benfitigtes Geld ffir den Umwelt-

schutz, den Sozialbereich oder das Gesund-

heitswesen. Zum Vergleich: Fiir eine Kinder-

Krebsklinik muB pcr Fahrradfahren in dcr

Offentlichkeit gebettelt wcrden!

Das Ergebnis der Volksziihllung wird vor

allem eine ziemlich fcinmaschige Rasterung
der gesamten Bevolkerung scin, die tiefe Ein-

blicke in die sozialc,politiscl1e und wirt-

schaftliche Dynamik cincs Stadttcils bis zu ei-

ner grfiBeren Gegend erméglichcn wird.

Wirkliche Beteiligung 2.8. an einer Stadtpla-
nung wird fiir Betroffene dabei nicht heraus-

kommen, dazu wéircn Diskussionsabendc

auch zweifellos gccigneter. Zur Abschiitzung
der >>Sozialvertréiglichkeit« einer Stadtpla-
nung

— irn Computerraum entwickelt — wiire

mit dieser Erhebung fiir die Verwaltung einc

Grundlage gegeben.
Bei der Volksziihlung erhobene Daten

kénnen fur alles mégliche verwendet werden.

Dazu ein Beispiel: Die Daten der Volksziih-

lung 1970 wurden u.a. als Grundlage zu Ener—
giebedarfsprognosen Anfang der 70er Jahre

benutzt. So meinten die »Expcrten«, daB

1985 die >Lichter ausgehem, wenn der Aus-

bau der Atomenergie stagniert. Die Uberka-

pazitz’iten an Strom sind heutc héher, als die

Menge, die AKW’s abgeben. Es wurde sei-

tens der Wirtschaft die Annahme lanciert,
daB entsprechend der Steigerung des Brutto-

sozialprodukts auch der Energiebcdarf
wfichst.

Photo:
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10 Minuten fi'u' den Grundstein

zum totalen Staat!

Die Volkszéihlung ist nicht nur fi‘lr das Melde-

wesen und einge sozialpolitische Bereiche

wichtig, sondern gerade weil mit diesen Erhe-

bungen Probleme, wegen bisher meist verbo-

tenen und aufwendigen Datenzusammenfiih—

rungen von Amtern, in einem Akt technisch

und juristisch fibervv'unden sind. Nach einiger
Zeit sollen die Fragebégen vernichtet wer-

den, jedoch sind dann die Daten auf Disket-

ten (Magnetbfinder) fibertragen worden (Ko-

pien sind dann fiir Stadtverwaltungen eine

Minutensache).
Als Widerspruch zum vielzitierten Verbot

des behérdlichen Datentauschs miissen die

neuen Sicherheitsgesetze (u.v.a.‘ das >>Zusam-

menarbeitsgesetz) genannt werden, denn.

durch sie wird Datentausch spiiter fiir Behér—

den zur Pflicht. In Niedersachsen sind nach

neuer Meldeordnung seit Oktober ’86 die

Meldefimter bereits verpflichtet, séimtliche

An- und Abmeldungen der Wohnorte an die

Polizei weiterzugeben. Zudem sollen Polizei-

beamte fiir die Nacht— und Wochenend-

schichten Schliissel ffir die Réiume der értli-

Chen Meldebehérden erhalten. Damit wird

eine Kontrolle des Zugriffs auf die Daten un-

mc’iglich. Desweiteren sollen die Daten von

>>Medizinalpersonen<< besondere Beachtung
in der Verordnung finden. Ein Parlamenta-

rier der GRUNEN im InnenausschuB be-

fiirchtet dahinter eine »MaBnahme zur

Kriegsvorbereitung<<. (taz, 20.10.86)
Geplant ist ferner, dalB der neue maschi-

nenlesbare Personalausweis ab April der Be-

vc'ilkerung nach Ablauf des alten Ausweises

ausgehéndigt wird. Mit diexe'r Plastikkarte in-

clusiv Personenkennzszem besteht die Még-

lichkeit, daB jede/r beliebige Polizistln oder

GrenzbeamtIn bis zu 240 perstinliche Anga-
ben ohne unseren Willem erhalten kann. Die-

ser Ausweis war ffir 1984 geplant, aber nach

dem Scheitem der letzten Zihlung hat es sich

wohl noch nicht gelohnt? Die in der BRD be-

reits bestehenden Informationssysteme der

Behérden sind schon so umfangreich und per—

fekt, daB sie eine Gefahr fiir die Grundrechte

darstellen.

Es wurde aus Hamburg bekannt, daB bei

der ZéherInnenrekrutierung in einem Stadt—

teil vorzugsweise junge Leute vnm Offendi-

chen Dienst ausgewéhlt wurden, die noch

keine Vollzeitarbeitsvertréige haben und da-

her melir Druck auf sie ausgeiibt werden

kann. In allenStéidten ist eine Urlaubssperre
ffir den Cffentlichen Dienst wéihrendl der

Volkszéihlung verhfingt worden.

Ach wie gut, daB niemand weifl,

dafl ich Rumpelstilzchen heiB

Die ZéihlerInnen diirfen die jeweiligen Nach-

barn Oder auch den Vermieter fiber unsere

persénlichen Daten ausfragen! Ist es fiber-

haupt sicher, daB alle SchnfifflerInnen die ih-

nen anvertrauten Aussagen-ffir sich behal-

ten?

A15 kleinste direkt identifizierbare Einheit

der erhobenen Daten bleibt die sogenannte
Blockseite bestehen. Was ein Block ist, wis-

sen Viele aus der NS-Zeit. Damals kontrol-

lierte der sogenannte Blockwart einen be-

stimmten Wohnabschnitt. Mit heutigen
EDV—Programmen wird eine wesentlich ef-

fektiver‘e, aber subtilere Erkennung der So-

zialstruktur und Kontrolle méglich. Nach der

EDV—Erfassdng werden iffir den jfihrlichen
Mikrozensus 20% der gesammelten Daten

weiter bendtigt.

Mikrozensus

Beim Mikrozensus handelt es sich um eine

Stichprobenerhhebung, bei der 250 Tausend

Haushalte nach einem mathematischen Zu-

fallsverfahren ausgewéihlt werden. Dann ma-

chen ZéihlerInnen und Behérden Jagd auf ih-

re Biirgerauswahl, besonders auf Unwillige.
Diese Befragung ist wesentlich umfangreicher
als die Volkszfihlung und erfaBt sehr detail-

liert die Lebens-, Wohn- und Arbeitssitua-

tion der Befragten. In Zukunft werden die

Volkszihlungund der Mikrozensus als zwei

eng zusammengehdrende Mafinahmen be—
'

trachtet. Um den Inhalt des Mikrozensus

kurz zu verdeutlichen, sollen einige Fragen
als Beispiele aufgefiihrt werden:

Fiir Ausliinder: Lebt Ihr Ehegatte noch im

Heimatland? — Haben Sie Kinder im Hei-

matland? — In welcher Krankenkasse sind

Sie versichert? — Wie sind Sie in der Kran-

kenkasse versichert? -— Name des Betriebes

in dem Sie tétig sind/waren? — Woraus bezie-

hen Sie fiberwiegend die Mittel fiir Ihren Le-

bensunterhalt? — We'lche éffentliche Rente,

Pension usw. erhalten Sie? - Wclchc sonsti-

gen éffentlichen und privaten Einkommen

beziehen Sie? — Wenn Sie in der Berichtswo-

che weniger oder mehr als die normale Ar-

beitszeit geleistet haben, welcher Grund trifft

daffir zu? — Falls es weniger war, bzw. gar

nicht gearbeitet wurde: Krankheit, Kur,

Heilstfittenbehandlung, Arbeitsschutzbc-

stimmungen, auch Mutterschutz, Urlaub,

Diensmbefreiung, Arbeitsstreitigkeiten

(Streiks, Aussperrungen) usw.

Das war eine kleine Auswahl von mehr als

70 Fragenkomplexen des Mikrozensus (zit. n.

Fragebogen v. 25.4.85).
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Die Befragung soll wichtig sein

Wir sehen keine Grfinde ein!

Bei Auswertung der Volksz'a'hlung ist fiber

Fragcn zur sozialen Situation herauszufin-

den, wo staatliche Zuwendungen eingespart
werden kfinnen und in welchen Regionen wo-

ffir hfihere Abgaben zu zahlen sind. Interes-

sant ist sicherlich auch, wclche staatlichen

Leistungen in den privaten Bereich zu verla-

gem sind. Das 1983 regierende Kabinett in

Niedersachsen wollte die Volkszahlung von

Privatfirmen auswerten lassen.

Zur Zeit der Auswertung werden sich vie-

le Planerlnnen und ProgrammiererInnen an

die Arbeit machen, urn gesellschaftliche
>>Fehlentwicklungen<< bereits im Vorfeld mit-

tels Computersimulation aufzuspfiren. Sie

kénnen die Auswirkungen verschiedener po-
litischer Entscheidungen durchspielen und

MaBnahmen erproben, die eventuell zum ge-
wfinschten Ziel ffihren.

Es sieht so aus, als ob die Volkszéihlung
mit werbewirksamen Falschinformationen'
begrfindet wird, da z.B. dem Hinweis auf

langfristige Planung von Arbeitspléitzen der

massive Abbau eben jener bei Bahn und Post

sowie im Privatsektor entgegensteht. Keine

fehlenden Daten sind der Grund des Mangels
auf dem Wohnungsmarkt, sondern das Steu-

er- und Finanzsystern begfinstigt Spekulatio-
nen, Bauherrenmodelle und Luxussanierun-

gen. Weitere Werbesprfiche sind bereits in

SF-21 ausffihrlich widerlegt worden.

Unsere Daren sollen also var allem dazu

herhalten, Vorhaben wie Industrieansiedlun-

gen, Sradtteilsanierungen und AKW’s durch-

zusetzen,“ begrl‘indet wird dds alles dann mit

angeblich »objektiven« Statistiken aus Volks-

ziihlung una’ Mikrozensus.

Abschiebedaten?!?

Sogar die kleinsten Gemeinden haben ein

starkes Interesse an detaillierten Daten —-

auch von Einzelpersonen, sobald es um So—

zialhilfe, Wohngeld oder Auslfinder-Fragen
geht. DaB sich eine melderechtliche Erfas-

sung dieses AusmalBes insbesondere gegen
Auslander richten wird, die noch gar nicht

ahnen, was mit der Volkszéihlung auf sie zu-

kommt, ist zu beffirchten. Die Aufenthalts—,
Asyl- und Abschiebebestimmungen ergeben
besonders dann einen Sinn, wenn sich die Be-

troffenen ausfindig machen lassen. Diese

Menschcn kénnten dann trotz Lebensgefahr
ausgewiesen werden (2.13. Kurden, Palfisti—

nenser).

Im militarischen Bereich kann die Volks—

zahlung zudem dazu dienen, das Rekrutie-

rungspotential ffir paramilitiirische Einheiten
zu erfassen, die im Kriegs— und Krisenfall

Aufstandsbekampfung ausfiben, wie sie seit

langem alljéhrlich in den sogeannten Wintex-
Cimex-Manévern gefibt werden. Ebenso kfin-
men in bezug auf Soldaten wirksame Anwer-
beformen ffir bestimmte berufliche (oder den
Planen wohlgesonnene) Zielgruppen erarbei-
tet werden.

Ob im fibrigen internationale Verpflich—
tungen (EG-Rat, NATO) zur Bereitstellung
grundlegender Daten bestehen, wird die Be-

vfilkerung schwerlich erfahren. (. . .)
Juristische Einschréinkungen, Auflagen

und Gesetze sind nur Papier, welches morgen
durch die Machthaber geéindert werden

kann. Die Technologie und das Herrschafts—
wissen aber bleiben bestehen!

Der Mensch wird auf die Rolle des »Da-

tentréigers<< reduziert, der sich dann mit der

Gewalt technokratisch. zustande gekomme-
ner Entscheidungen konfrontiert sieht. Effi-

zienz-Denken, anstatt, daB der Mensch im

Mittelpunkt von Planungen steht. Es geht al-

so nicht darum, daB irgendwelche Menschen
etwas >zu verbergem hatten, sondern es geht
um den Zusammenhang der genannten Be-

reiche, um Planungs- und Manipulationsmég-
lichkeiten, deren Umsetzung bis dahin nicht

oder nur erschwert verwirklichbarr war. Wir

wollen uns aber unsere Handlungsspielréume
auch in der Zukunft erhalten!

Die Boykottbewegung

Aufgrund der in vielen Lebensbereichen be-

stehenden und zunehmenden Vereinzelung
des Menschen (Arbeitsplatz, Freizeitgestal-
tung) sowie der staatlichen Drohungen und

ZwangsmaBnahmen, ist es wichtig, auch in

diesem Fall sich einer Bewegung anzuschlie-

Ben, die einer Basisdemokratie verpflichtet
ist und gegen das Bestreben des Staates

kéimpft, die Bevélkerung auszuhorchen, zu

kontrollieren und zu verplanen bis hin zur

Verwirklichung von Kriegskonzepten (wie
die Strategic »Air Land Battle 2000 oder die

Wintex-Cimex-Manfiver).

Seit September ’86 bilden sich wiedler VO—
‘

BO-Gruppen. Um sich fiber weitere Hinter-

grfinde der Volkszahlung zu informieren,
Rechtshilfe-Tips (BuBgeld- bis Zwangsgeld-
verfahren) zu bekommen und evtl. mitzuar—

beiten, sollte jede/r Kontakt zu den lokalen

Gmppen aufnehmen. Die VOBO-Gruppen
arbeilen mit RechtsanwfiltInnen zusammen

(. . .) sie machen deutlich, daB nur einheitli-

ches Vorgehen Sand im Staatsgetriebe ist, da

so keine Vereinzelung entsteht; die Gruppen
und RechtsanwaltInnen kénnen ein bundes-
weit gleiches Sammelverfahren ffir Gruppen
einrichten.

Die Katastrophen werden organisierbar
- abet nicht ffir uns!

Bei der Propaganda wird versucht, die Bfir-

get an ihrem Verantwortungsgeffihl zu pak-
ken. Die Beantwortung der Volksziihlungs-
fragen sei ein sinnvoller Beitrag zum Gemein-
wohl aller.

Es ist sehr angebracht, das Verhalten des

Staates in zwei Bereichen in Erinnerung zu

rufen, wo es ffir die Bcvc’ilkerung der BRD le-

benswichtig war. Das Verhalten nach dem

Reaktorunfall in Tschernobyl hat gezeigt,
was der Staat mit Daten machen kann bzw.

nicht machen will. Als die Verantwortlichen
kurz nach dem Unfall durch ein dichtes Netz
von MeBstellen des Zivilschutzes fiber die

Auswirkungen des Unfalls auf die BRD im

Bilde war, speisten sie die Bevélkerung mit

ungenfigenden Informationcn ab. Die Bun-

desregierung war sich fiber die von ihr eingc-
setzte Strahlenschutzkommission im Klaren

darfiber, daB die biologisclic Wirkung von

aufgenommener ‘radioaktiver Niedrigstrah-
lung fast unerforscht ist und daher ein Uber-
treiben der VorsorgemaBnahmen in dieser Si-

tuation eher angemessen gewcsen wiire als

die propagierte Untertreibung der Gefahren-

lage. Es ware z.B. richtig gewesen, im Zcitt-

raum der folgenden drei Wochen wegen der

hohen radioaktiven Jod-Belastung der Luft



die offentlichen Freiluft-‘Veranstaltungen ab-

zusagen und den Aufenthalt im Freien von

Sehulpflichtigen einzusehranken. Ein Bei-

spiel von vielen: Bei der Veranstaltung
»Rhein in Flammen<< gerieten fiber hundertt—

ausendMenschen in den hochbelasteten Re—

gen, denn nur das Sanitfitspersonal erhielt

vom Innenministerium Anweisungen, in den

Zelten zu bleiben und anschlieBend die Schu-

he zu verbrcnncn! (. . .)

In einer speziell fiir den schwachstenMen-
schen (wie Kinder, Ungeborene) bedrohli—

Chen Situation werden Informationen, Da-

ten, fiber die dieser Staat verfiigt und mit de-

ren Hilfc sieh die betroffene Bevfilkerung ein

besseres Bild iiber Situation und Grad der ei—

genen physisehen Bedrohung hatte machen

konncn. systematiseh verweigert oder ver—

harmlost. (. . .)
Besonders fiir die Notstands‘planung lhéilt

die Regierung eine Reihe von Sicherstel—

lungsgesetzcn parat, fur deren Umsetzung
dic Angaben der Volkszfihlung entscheidend

sind. Diese Gesctze verpfliehten im Krisen-

oder Kriegsfall zu unbefristeten Arbeitslei-

stungen, zur Bereitstellung von Verkehrsmit-

teln, Wohn- und Lagerraum. Nahrungsmit-
teln und sonstigen Waren zur Sicherstellung

der Verteidigungsffihigkeit. Und damit sind

wir beim zweiten Bereich, der bei dieser The-

matik genauso beachtet werden muB. An-

hand der Volkszahlungs-Ergebnisse kann

festgestellt werden, we die Nutzung von zivil/

wirtschaftlichen Verkehrsverbindungen auch

dem Militar moglieh ist. Verschiedene Mili—

téirplaner loben schon jetzt die BRD wegen

einer Infrastruktur, die fiir Kriegszeiten opti-
mal ausgelegt ist (siehe bspw. Hunsriiek, Ei-

fcl, Pfalz, Heseen und die guten Autobah-

nen). Somit kann die BRD auch als Verschie-

beland fur auBereuropaische Kriege benutzt

werden (LB. Startbahn 18 West).
(. . .) 1m Master-Plan (Mitverfasser Gene-

ral Rogers) vom August ’82 wurde schon er-

wiihnt, daB nicht nur Depots, sondern ergén—
zend Truppen im grenznahen Bereich (Ful-

da) zur DDR statio’niert werden. In Master

Restationing Plan ist die atomare Enthaup-

tung der Sowjetunion vorgesehen, aber im

Rahmen eines auf'Europa begrenzten Krie—

ges, der noeh kombiniert ist mit Strategien
fiir die Golfregion und den Warschauer Pakt.

Da jedoch dieses Papier keine Satire ist, soll-

ten wir dem Staat nicht glauben, wenn schein-

bar nur Gutes aus dieser Massenerhebung re-

sultieren soll.

(. . .)Der anfiinglich von einigen Gruppen

empfohlene »weiehe« Eoykott (Schummeln)
niitzt nichts; die Bogen falsch ausffillen, ver—

kniillen etc. ffihrt nach sich, dafi wieder ein/e

Beauftragte/r telefoniert, vorbeischaut und

mit Eueh die Angaben korrigieren will. Au-

Berdem werden in den statistischen Landes-

imtern sogenannte Plausibilitfitskontrollen

(Wahrheits- und Wahrseheinliehkeitsgehalt)
der Bégen vorgenommen. Die meisten VO-

BO-Gruppen haben 'sicln bislang
— nach prin-

zipiellen Diskussionen — auf zwei Vorge-
hensweisen eingelassen: einerseits wird ver-

treten, nur den Boykott-Willen der zu ziihlen-

den Person mitzuteilen und die Ture (ohne
wenn und aber) zu schlieBen. Dann ersehei-

nen die Bogen per Post mit Zustellungsur—
kunde, damit gilt es als zugestellt (Poststem-
pel) und mensch soll alle Kenndaten entfer—

nen (Nummer am oberen Rand), um dann

phantasievoll mit den Bégen umzugehen. Ist

niemand zu hause, sollte dem Nachbam oder

Vermieter wenigstens die eigene Einstellung
zur Volkszfihlung rechtzeitig mitgeteilt und

gegenseitlge Verschwiegenheit vereinbart

werden.

Wenn BuB- oder Zwangsgeldbescheide
kommen wiirden, wird von allen Gruppen
der Rechtsweg eingeschlagen.

Das zweite m‘o'gliche Vorgehen: die Bogen
sollen mit einem Postkuvert angenommen

werden (was schon einem Datenabgleich
durch die zéihlende Person gleichkommt) und

es sollen keine Boykottabsichten geéuBert
werden, Ziihlerln abweisen und absolut kei-

ne Auskunft oder Unterschrift geben. Der
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Zutritt zur Wohnung ist nicht rechtmfiflig und

unbedingt zu verwehren (sonst Anzeige we-

gen Hausfriedensbrueh). Auch bei diesen

Enipfehlungen soll die Kennziffer entfernt

und unausgeffillt zur dann eingerichteten
VOBO-Sammelstelle gebracht oder geschiekt
werden. Die Zahl der Boykottwilligcn ist so

taglich zu erfahren und fiir die Bewegung
sehr wichtig, damit der Staat nicht liigen und

kriminalisieren kann. Keine/r bleibt wie beim

oben erwiihnten Schummeln vereinzclt und

der Behordenwillkiir ausgesetzt.
Da die Anzahl der bereits existierenden

Boykottinitiativen den Platz in dieser SF-

Ausgabe sprengen wfirde, empfchlen wir: die

linken Bulas vor Ort nach den Treffpunkten
fragen. Wer damit nicht weiter kommt, kann

unter der SF-Redaktionsnummer die jeweils
naheliegenste VOBO-Initiative erfragen.
(Anrufe zwischen 13.00—17.00 Uhr, Mi). Da

wir — im Gegensatz zu den GRUNEN fiber
einen privat bezahlten AnsehluB verfiigen,
gehen wir davon aus, daB wir nicht gespcrrt
werden. Aber bitte nur nach Adressen fra-

gen, wir haben nicht die Kapazitéit zu weiter-

gehender Beratung.

Literatur:
— Matcrialien und Argumentc zur Volksziihlung,
Reader erhiiltlich beim Statistisehen Bundesamt

Wicsbaden, Tel. zum Ortstarif 0130/4460, ab 10.00

Uhr tfiglieh
— Rundbriefe zum Mikrozensus und Volksziih-

lungsboykott; 3.- DM, erhiiltl. bei der Bochumer

lni. Tel. 0234/284477, Di 20.00—22.00 Uhr
— Volksziz'hlung 1987, 10 Minuten, die Sie noch be-

reuen warden, 2.—DM, erhéiltl. bei der Berliner Ini,
Tel. 030/69411516, Mo 14—16; Mi 18—20; Fr 18—20

Uhr.
—- Was sie gegen Mikmzensus und Volkszfihlung
tun kiinnen, V. Rottmann/H.Strohm, 5.- DM, Ver—

sand 2001 oder Bulas.
—— Vorsicht Volksziihlungl, 15 .— DM, Kélner Volks-

blatt Verlag
—

Computerstaat?
— Nein Danke, AIS, Tel. 030/

8814370
— Wintex/Cimex — die geheimen Kriegsspiele der

NATO, 6.-DM, GA—Gruppe Stuttgart, Tel. 0711/

256998.
— Ansonsten: Infos auf der taz-Wiese beachten

. . und viel SpaB beim »ungehorsam« sein, salud!



»Ein is! wie werm Bliz'tter und Wurzeln eines

Baumes keinen Kontakt mehr zu Luft and Er-

de, ihrem Lebensraum haben. Es istdas plt‘itz-
liche Ende einer Liebe; es [st wie 1m vorstellbar

schreckliches Sterben, weil es ein Sterb‘en ist,
das man bewu/j't erlebm — ist dieses Bild des

argentinischen Dichters Cortazar der Dithy-
rambus [d.h. Loblied] eines sich plotzlich in

Frciheit Befindenden, der nicht mehr zittern

muB. wenn es an der Haustiir schellt mit dem

daraus erfolgenden Dank an das Land, das

ihn aufgenommen hat? — Oder ganz im Ge-

genteil eine emotionale, bittere Anklage, die

Verzweiflung, sich da zu befinden, wo das Sy-
stem entwickelt wird, das die Tragodie des

Exils, den Tod und Verhaftung von Freun-

den, moglieh macht; in diesem Fall, in jedem
Deutschen den Schuldigen zu sehen fiir das,
was an Tausenden in weiter Ferne verbro-

Chen wird? [ausz Oswaldo Bayer: So kam ich

unter die Deutschen, in: Asyl bei den Deut—

schen, Hg. v. Herbert Spaich, Hamburg
1982. S. 262]

In den Ietzten Monaten wurde die Bevel-

kerung von West-Berlin und der BRD tagtiig-
lich fiber die Mcdien durch ein reaktionares

Gemisch von sogenannten Tatsachen fiber

die >>Asylantenschwemme, Uberfremdung
und Zentren des internationalen Terroris-

mus<< zum H2113 und der‘Jagd auf Fliichtlinge
angestachelt. Gleichzeitig werden deren oh—

nehin menschenverachtenden Lebensbedin-

gungen versehéirft. — ‘Jn Lagern, Containern

und Zelten werden sic eingepfcrcht und be-

wacht. WohlweiBlich verschwiegen wird je-
doch, daB die bishcrigcn sogenannten

>>Fliichtlingsheime<< nicht >>iiberfiillt<< warcn.

In dem so geschaffenen Klima kam es

dann aueh immer hiiuliger und olfener zu An-

griffen von Rassisten aufFltiehtlinge. Allein

in Berlin im Sommer 1986:
—

am 21.7.86 sehlugen 2 Rassisten einen

Fliichtling am Muriendorferdamm zusammen

und raubten ihm sein Geld
—

am 27.7.86 kam es zu einem Branden—

schlag auf Fliiehtlingszelte in Lankwitz
—

am 30.7.86 gab es eine Kundgebung am

Fehrbellinerplalz unter dem Motto

»Deutsehland den Deutschen — Ausliinder

mus. . .«

—

am 1.8.86 wurde unter der Sehlagzeile
>>3().000 Fliichtlingc im Anmarseh ziul Berlin<<

eine gezielte Falschmeldung von den Medicn

verbreitet, um unter der Bevolkcrung eine

Pogromstimmung gegen Ausliinderinnen und

Ausliinder zu crzeugen.
— Im Oktober wurde durch die SchlieBung
der DDR-Grenze auf Betreibcn der SPD so

gut wie allen Fliichtlingen unmoglich ge-

macht, nach West-Berlin zu gelangen, das

heiBt faktisch, die Wahrscheinlichkeit in

Kauf zu nehmen, daB Menschcn dureh Bom-

ben, Granaten und Hunger ermordet wer-

den, das heiBt die direkte Auslieferung von

Fliichtlingen an ihre Henker.

Die propagandistische Liige von der

>>Asylantenschwemme<< entlarvt sich darin,
daB die BRD-Regierung und der West-Berli-

ner Senat ihre Abschreckungs- und Deportat-
ionspolitik weiter vorantreiben: Um die von

der BRD-Regierung beabsichtigte Aufhe-

bung des Abschiebestops in den Libanon

durchzusetzen, reiste Innensenator Kewenig
im September in den Libanon, wo er sich

wahrend seines dreitfigigen Aufenthalts im

Luxushotel Interconti von der ruhigen Lage
im Liba‘non ein Bild gemacht haben will. Am

14.10.1986 wurde der Abschiebestop in das

Kriegsgebiet Libanon aufgehoben. ‘Dieser

Abschiebestop gilt offiziell nur fiir libanesi-

sche Fliichtlinge. Gleichzeitig aber zahlte die

BRD 70 Millionen DM an den Libanon, der

als Gegenlcistung die abgelaufencn Péisse der

>>staatenlosen<<Pa|iistinenser und Kurden be-

schleunigt verliingern soll. Die ersten geplan-
ten Abschicbungen konnten durch den Wi-

derstand hiergegen verhindert werden. Der

Berliner Senat versucht nun einer moglichen
Intervention durch Anwiiltc und Gerichte

vorzubeugen, dureh >>Direktabsehiebungen<<;
d.h. die Fliichtlinge wcrden bei Naeht und

Nebel aus den Lagern und Wohnungen ver-

haftet und direkt zum Flughafen gebraeht.
D21 der Wide rstnnd gegen die Abschie-

bungen immer dann erlolgrcich war, wenn

die Namen der Flfichtlinge bekannt waren,

sind aus >>Datenschutz- und Sicherheitsgriin-
den« die Namen selbst nicht mehr auf den

Fluglisten zu finden.

Die Asylpolitik hat sich auch an dieser

Stelle deutlich verschiirft — im Gegensatz zu

1983 zieht der Westberliner Senat seine Ab-

schiebungen durch, trotz eindeutiger Stel-

lungnahmen etablierter Organisationen wie

z.B. des UNHCR (Holler Fliichtlingskom-
missar der Vereinten Nationen). der deut-

SChen Botschaft in Beirut und der FU Berlin

etc.
, die eindringlich vor Absehiebungen war-

nen. Aufgrund iihnlicher Stellungnahmen
hatte man sich 1983 noel] gezwungen gese-
hen, den Absehiebestop offiziell wieder ein-

zusetzen. Geplant sind lieutc zunz'iclist ca.

2000 Abschiebungen.
Zuséitzlich yvurdcn die Asylgesetze ver-

sehéirft: Z.B. 5-jiihriges Arbeitsverbot fiir

Fliichtlinge, wodurch der niehtal)geschobene
Teil von ihnen zur illegalen Arbeit gczwun-

gen wird. Das bedeutet, daB sie rcchtlos und

jederzeit kiindbar sind, fiir Hungcrldhne
>>Hamburger bratcn<<, Zeitungen austrugen,
mit denen sie ihre eigcne Diskriminierung in

die lHaushalte tragen (Springer), oder Hotel—

zimmer fegen. Glcichzeitig werden so die

L6hne der Legalbeschiiftigten gedruckt. Die

Industrie hat damit die Mogliehkeit, fiber ein

Reservoir von Arbeitskrh‘ftcn zu verfiigen,
welches sie zu jeder Bcdingung verschieben

Llnd ausbeuten kann. Diese Industrie ist auch

verantwortlich ffir die Situation in den Her-



kunftslfindem dcr Flfichtlinge. Heckler Koch,
Daimler Benz, Titan Kr'isbohrer und Dornier

(um nur einigc zu nennen) verdienen z.B. im

Iran, Irak, Libanon, Tfirkei und Ceylon.
Durch den Internationalen Wéihrungs-

fonds werden die Lfihne, die Preise ffir

Grundnahrungsmittel und weitere Bedingun—

gen diktiert, die zur Folge haben, daB Men-

schcn die Existcnzgrundlage entzogen wird.

Dies wurde z.B. bei den sogenannten Brotun—

when in Tunesien 1984 deutlich.

Die Asylpolitik der BRD und West—Ber—

lins ist u.a. ein politiseher Schachzug, um von

dcr innenpolitischen Krise wie z.B. der Ar-

bcitslosiglkcit, Wohnungsnot, Soziallei-

stungsabbau und Umweltzerstérung abzulen-

ken. Wir wissen, daB die derzeitige Rolle der

Flfichtlinge als Sfindenbock jederzeit durch

andere Gruppen ersetzt werden kann.

Diese Asylpolitik scheint darauf abzuzie-

lcn, die Mcnschen vor der Tfir zu halten, die

am dcutlichsten die imperialistische Ausbeu-

tungspolitik zu spfiren bekommen, die die un-

mittelbarsten Erfahrungen damit machen

(mfissen). Ffir diese These spricht das Verbot
der politisehen Betétigung ffir Flfichtlinge,
d.h. Verhinderung der Aufklarungsarbeit
fiber die Situation in ihrenHerkunftsléindern.
Der Versuch, diie Konfrontation zu verhin-

dern, richtet sich gleichzeitg auch gegen die

sich entwicklende Zusammenarbeit von deut—

schen und auslandischen Gruppen und Orga-
nisationen. —— So hat sich etwa seit 1983 eine

Verbreiterung der Diskusssion fiber die exi—

stenz weltweiter Flfichtlingsstrfime entwik-

kelt: zu Beginn wuBte kaum jemand, daB es

fiberhauptFlfiChtlinge in d er Stadt Berlin

gibt. Erst die Ankfindigung zwangsweiser
Abschiebungen in den Libanon machte deut-

lich, daB es auch andere Aufenthaltsgrundla—
gen gab als die des >>Arbeitsimmigranten<<.
Die extremen Lebensbedingungen riefen zu-

nachst die liberalen Kreise auf den Plan, die

sich aus humanitfiren Grfinden gegen die Dis-

kriminierung dser Flfich 'tlinge wandten. Die

ursachlichen Zusammenhé nge aber blieben

im Hintergrund.
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Durch Veranstaltungen, Demonstratio-

nen, kundgebungen etc. wiichst der Wissens-

stand fiber dic politische Dimension der

flfichtlinge hier, parallel dazu fiber die Aus-

beutungspolitik der BRD. Der Widerstand

gcgen die Asylpolitik der BRD-Regierung
und des West-Berliner scnats steht auf deut-

lich bre iterer Basis als es 1983 dcr fall gewe-

sen ist: viel mehr Menschen sind darauf vor-

bereitet aus ihrem Protest praktisehe Konse-

quenzen zu ziehen, indem sie im Falle von

Abschiebungen 0A. bereit sind, auch gegen
die >>staatliche Ordnung<< zu verstoBen. So

wollen LB: 27 evangelische Kirchengemein-
den von Abschiebung bedrohte Flfichtlinge
verstecken. Politische Aktionen der autono-

men Szene wie die U-Bahn-Aktionen, die

Flughafenblokade, Organisierung von Fahr-

wachen gegen Angriffe von Faschisten neh-

men zu.

In dem Kampf gegen die Asylpolitik geht
es nicht um juristische Kosmetik am soge-
nannten Asylrecht, nicht um humanitare Ge-

sten gegenfiber den lFlfichtlingen oder um die

Forderung an den >>Sozialstaat<<, siclr um die-

se besser zu kfimmern. -- Wenn wir ein unbe—

schréinktes Aufenthaltsrecht ffir Flfichtlinge
durchsetzen wollen, sind daffir nicht Forde-

rungen an den Staat entscheidend, sondern

die Entwicklung eines breiten Widerstands

gegen diese menschenverachtende Politik.
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Die hygienischen Bcdingungcn in den Lagcrn
(eine Duschc und einc Toilette ffir 80—100 Men-

schen sind keine Scltenhcit) machen fast unbegreif—
lich, daB es nicht 6fter in einem Lager zur scuchen-

artigen Ausbrcitung von Infektionskrankheiten

kommt; teilweise lcben achl Pcrsonen in cinem

20m? groBen Raum. 1985 crkrankten im Lager
Fricdrich-Olbricht Damm (200 Menschen leben in

diesem Lager) 12 Kinder an HepatitisA und muBten

stationiir behandclt werden. Erst 10Tage spéiter rea-

gierte das zustz’indige Gesundheitsamt und fiihrtc

bci einigen, abcr nichl alien Kindern Schutzimpfun-
gen dureh, aber Umgebungsuntcrsuchungen wur—

den nicht durehgefiihrl.
Sprachliche und kulturcch Isolierung dcr Fliicht—

linge in Verbindung mit der stiindigcn Bedrohung
Von Abschiebung versliirkl die Krunkheitsanfiillig-
keit in kérpcrlicher wic auch psychischer Hinsicht.

Die Mcnschcn, die hierhcrkommen, habcn siimlli-

chc persbnlichen Bezugspunktc verlorcn, Schmerz

und Demiiligung dureh dic Vcrfolgung crlilten und

oft einc anhallendc Angst vor einer Wiederholung
derartig furchtbarer Erlebnissc. Wir kcnnen Kinder

mit sehwercn Depressionen, mil vélligem Riickzug
von allcn Konlakten bis hin zu Autismus. Viele

Mensehen haben psychosomatische Bcschwerden

bis hin zu seclischcn Zusammenbriichen, die oil in

die Psychiatric ffihren —

psychische Erkmnkung ist

Auswcisungsgrund!
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Absolute Monopolstellung in dcr Fliichtlingsversor—
gung hat das DRK: AuBer dcm Bedarf zum lcbcns-

notwendigen Unlerhalt, d.h. Lugcruntcrbringung
mit Vollvcrpflegung, Taschengeldnusgalm, Beklci-

dungshilfcn, dcr medizinischcn Versorgung ist aueh

die >>Ffiirderung dcr Rfickkchrbercitsclmft<< vom

DRK fibcmommcn worden. Die Menschcn wcrden

zur Teilnahme an einer >>Beratung zur freiwilligen
Riickkehm in das Hcrkunftsland veranlaBt. Die

tcehmische Dutchffihrung der >>freiwilligen Ri'rck-

kehr<< ist cbcnfalls dem DRK fibertragen. Lagcriirz-
te warcn angcstrebt, konnlen abcr durch breiten Wi-

derstand in dcr Stadt vcrhindert werden.

Zur Gesundheitsversorgung dcr Flfichtlingc ist

zu sagen, dafi einc Koslcniibernahmc fiir einen

Krankcnhausaufenthall nnr dnnn gewéihrlcislet
wirdl, wcnn cine lebcnsbedrohlichc Erkrunkung vor-

licgt. So wurde cinem 47-jéihrigcn Mann cine Re~

kdnstruktion scincs weggeschosscnen Untcrkicfers

vcrweigcrt mit dem Hinweis, ‘er ké'mne jz! noch Sup-
pe schluCkcn und Seliénlieilsoperalioncn wiirden

nicht durehgefiihrt. Das ist nur ein Bcispiel von vie-

len, die wir kcnncn, Eincn Krankcnschcin zu be-

kommcn daucrt Wochen und gclingl oft erst nnch

mehreren Versuchen, mcist unlcr energischcr Mit-

hilfc dcs bchandclnden Arztes. vorausgesetzt, or

[Edit sich darauf cin, zunz’ichst ohne Krankcnschcin

zu behandcln.

Das Leben im Luger ist charuklcrisicrt dureh

stfindigc chrwachung und chlemcniierung des

Alltagslebcns, selbstbestimmles Hundeln ist total

unméglich, Selbst kochen diirfcn die Menschen

nicht, sic crhalten zuwcnig Essen 11nd schlechtesten

PlastikfraB, Apalhie, Lctlinrgie und vollkommene

Hoffnungslosigkcit, 0ft Dcpressionen. Suehtverhul-
tcn und Selbsttbtungen sind die Folge. Im Lager
gibt es keinc Rfickzugsméglichkeil, keine Intim—

sphiirc, uncrtrégliche Schlafsitumionen; Resullm:

schwerwicgcndc Schlufstiirungen nndAggressionen.
Durch das Lagerpcrsonn] sind die Menschcn oil zu-

sétzlichcn Demiitjgungen 11nd Represszilien nugge-
sctzt. Hierzu gehiircn Besuchsverbote fiir Deulsche

odcr erhcblichc Besuchscinschriinkungen‘ Zimmer-
und Personcnkontrollen, unangcmcldet und tcils
mit Hunden durchgeffihrl. Lnufcnde niichtliche

Durchsuchungen, wo Familien mil Kindcrn aus dem

§chalf gerissen wcrden, was bci vielen pzlnisclie
Angste erzeugt

—

u.a. durch die Erinnerung an die

Verfolgungssituation in den l-lerkunftsliindern. Dic

chenssituation ist ZUde gekennzcichnct durch:
— 5 Jahrc Arbcitsverbot
— Keine Spiclméglichkcit fiir Kinder
— keine odcr nut vereinzclte Gemeinschuftsriiumc
- Ubernaehtungszwnng
-

Anordnung von Zwangsnrbcit (3.-DM Slunden-

lohn)
— dic Auflagc, dcn Zuweisungsort und die Stadt

nicht zu vcrlassen, das gilt auch {fir die BRD



Seil 1982 sind Fliichllingc gezwungon in Lagern zu

loben. Die Lager befinden sieh in permanenlem Be-

lagerungszustand, Staoholdrahl, Wachsehutz, Schi-

fcrhunde, niiehlliche Razzicn. (Vor ca. 4 Monalen:

Vor den Augen der Fliichtlinge zogen sieh Polizisten

kugelsichorc Weston an und durehsuchlen mil vorgo-
hallenen Maschinenpislolen die Réume der Flfichl-

lingo.) Der Zugang zu den Lagern unlerlicgl ciner

Sliindigcn PaBkonlrolle — sowohl dcr Bowohner als

auch der Bcsucher. Viele bonoligen sogar eigene,
zusiitzliche Lager—Lichtbild-Ausweise. Besuchsver-

bot fiir Deulscho.

Die fiber 80 Lager der Stadt, in denen Flfichllin-

go auf engstom Raum lebon: die schlcehleslen Hau-

sor in den sehlechlcsten Gegendcn — in Industriege-
bieten und neben Kohlenhaldcn. Bsp.: Das Lager
FriedrichaOlbrichl-Damm liegl hinler der Gedenk-

sléillc [fir die Hingerichleten des Nazi-Regimes und

hinler dcm modernsten Hoehsicherheitsgcffingnis
Westcuropas, dorl we die Wohnhéiuscr langsl aufge-
liiirl haben1 Bedingungen, die so gewolll sind.

Die Ausliindcrpolizci silzl‘ in der Pullkam-

merstr.14—16, 1000 Berlin-61. Eine Ausnahme bil-

det dio Asylstollo in dcr Torfstr.36, 1000 Berlin—65,
cine Zweigniederlassung. Hior muB jedcr'Fliichlling
seinen Asylanlrag slellon uncl sich die jewciligc Vorv

liingerung seiner Aulcnthaltsgeslaltung oinholen.

Ein weitcros Organ dcr Ausliinderpolizei isl die »Ar—

beitsgruppe gczielle Ansliinderfahndung<<, AGA ge-

nannt, die moist ihro Tiiligkoit in Zivil ausiibcn.

(. . .) Die Zollbeamlen kontrollieren in Zusam-

menarbcil mil dcr AGA, sowohl in Uniform als

auch in Zivil den ankommenden Fliichlling, sein

moist spiirliehes Gepack. seine chidung, seine Pa-

piero und oflmals auch soinen Korper. Der Fliichl—

ling muB sofort zu verstehcn gcben, daB or Asyl
sueln, was ihn dennoch nichl immer vor einer Ver-

liaflung un'd ciner folgenden Abschiebung sehtitzl.

In eigenmiichligor Enlseheidung erlaubl sich die

AGA, die von ihm crfraglcn Asylgrfindc ofl als »of—

fensichllich unbegrfindel<< zurfiekzuweiscn und ihn

in Absehiebehaft zu bringen. Nichl scllenboginnl
oin Flt'ichlling sein Lobcn im Exil im Geffingnis.

Ebenso kann es cinem Fliiehlling ergehen, der

mil falschen Papiorcn cinreist. Hal er keine ord-

nungsgemiiBen Papiere, cinen gefiilschlcn PaB -

wird er festgenommcn; er wird ohno Namen in die

Stalislik der illegal eingereislen Ausléinder eingc‘
hen, durch alle Medion gomeldet

—- zur Irreffihrung
der Bevolkerung. Mil »illegal« haben wir »krimi-

nell, belrfigerisch<< zu verhindcn gelernl. In Wirk-

lichkeil abor kann ein in seiner Hcimal Verfolgtcr
kein Visum mehr beanlragen, seinen Pal} nicht mehr

verliingern lassen, seine Heimat niehl mehr unler

seinem richligen Namcn vcrlasson ohnc Gofahr zu

laufen, sich selbsl seinen Verl'olgern in die Hande zu

spielen.
Gibl es keinc solidarischen Zeugen gleich bci dler

Einreise eines Fliichtlings, der verhaftol wurole,

wciB niemand, daB orje hior Schulz suchcn wolllc.

Isl cin Flfichlling »gul« durch die Konlrollc ge-

kommen, kann cs ihm passioren, 'claB cr wiihrcnd

seiner U-Bahn-Fahrl wiedcr von der AGA feslgehal-
len wird4 Die AGA befindol sich in den U- und S-

Bahnen und ziehl den Flfiehllingen die Péissc ein.
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Hierffir crhallon sie eine >>PaBoinzugsbesehcini-
gung<<, mil Personenangaben versehen, nichl abor

mil cinem Foto. Komml der Fliichlling dann spéiler
in cine weilere Konlrolle, was ebenfalls nichl scllen

isl, wird or wiederum feslgchallen, da die PaBbc-

scheinigung aufgrund dcs fehlenden Folos seine

Idenliléil nichl hinrcichend auswcisli

Ein weileres Problem deg PaBeinzugs isl, daB cin

Flfichlling, der West-Berlin nur als Durchrcisc ffir

ein Dritlland nulzcn muflte, keine Mogliehkeil
mehr hat, West-Berlin auf legalem che zu verlas-

sen. Viele Fh'ichllinge wollen zu ihren in der Welt

verslreulen Ven'vandten odor Frounden, ein ver—

standliehcr Wunsch angcsichts ihrer sicherheilslosen

Lage,
— das isl‘ von West-Berlin aus kaum noch zu

sehaffen. Es boslehl der Zwang, hier Asyl zu bean-

lragen, da sonsl die strafreehtlichc Verfolgung we:

gen VersloBes gcgen das Ausléinderrccht cinsetzti

Die Asylanlragslclle in der TorfstraBe hal sich

fiir die Fliiehllingo zu einem Orl, der mil Angst und

Unsichcrhoil besetzt isl, enlwiekell. Er hat héiufig

objekliv die Funklion einer Falle: bei der Asylan-

tragslellung wird der Fliichlling oft aufgeforderl, ein

Papicr zu unlerschrcibcn, das or gar nichl fibersetzl

bokomml. Ofl hat or dann seine >>freiwillige Riiok~

kehr« unterschricbon, was ihm solbsl nichl klar war.

Dann wird cr zur Ausreise aufgeforderl mil dcr An-
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drohung oiner zwangswciscn Abschiebung, wenn er

' nicht innerhalb cincr gesolzlen Frisl eiun Fluglickot
vorlegl. Dieses zu hcsorgen unlerstl‘itzl das DRK.

Dic Ausléindcrpolizoi in der TorfslraBe befindol

ebenfalls oft cigenmiichlig iiber die Berechtigung
dcs Anlrags. Entschcidcl sic, daB die aul'gefiihrton
Griinde >>offcnsichllioh unbegrfindew sind, wird der

Fliiehtling glcieh vcrhaflol und in cin Abschicbogc-
fiingnis gebracht. Die nfreiwillige Riickkehm wird

oft dadureh crzwungon, daB dio Polizei cinfach be-

hauptel, dcr Fliiehtling wiirde kein Asyl bekommen

und deshalb lieber freiwillig ausrciscn, bovor or ver-

haftet wiirde. Unlersehreibl der FI‘u‘ehlIing dann.

wird er gloioh foslgcnommcn. Jurislisch gosehen isl

das >>Erschlcichcn der Asylriicknahmm nio zu alm-

don, da der Fliiohtling auBcr sich selbst keine Zeu-

gen fiir die an ihm vollzogenen fatalen Praktiken

hat.

Dic Absehicbegeffiingnisse erl‘iillen uns mil gro-

Ber Sorge. Hier gibt es z.Zl. kaum eine MOglichkeil.
von auBen zu kontrollieren, was sieh darin alaspiell.
Es verschwindcn Fliichllinge, cs erfolgenMiBhand-

lungen, sowohl psychischer als auch physiseher Art.

In West-Berlin gibl es zwoi Abschiebogefz'ingnisse:

Kruppslr.8— 14, 1000 Berlin-21; Augustaplalz, 1000

Berlin-41.

Wiihrend im chclvollzug jeder Gefangenc das

Rechl auf cine Haflpriifung mil Rcchtsanwalt inner-

halb von 48 Slunden hat, muB ein Fliiehlling ofl Ta-

gc wartcn, his or einem Haflrichter vorgcfiihrt wird,

mil dor Bogriindung »keine Zeit, zuviele Haflprii-
fungen<<. So komml es zu Abschicbungen, noch ehe

die Berechtigung der Hafl fibcrhaupt gepriifl wer-

don konme.

Die Abschiebungen verlaufen hiiufig folgender—
maBen: Der Fliiohlling wird vor oincr Absehiobung
in ein andercs Geffingnis gebrachl, so daB es fiir

Menschcn drauBen nicht mehr reehlzeitig horauszu-

findcn isl‘ wo or verbleiben isl, wenn es darum geht.
in lolzter’Minule die Abschiebung verhindern zu

wollon. .

Da nach Erfahrungen dcr Flugpilotcn cine Ab-

schiebung bzw. ein Transport vorwoigerl wird. wenn

oin Fliichlling sich im Flugzeug noch verzcilcll ge-

gcn seine Auslieferung wchrl, wird ihm ollmuls vor-

her einc >>Bcruhigungsspritze<< vcrpaBt.
Die Ausléinderpolizei in der PuttkammerstraBe

isl die Anlaufslcllc flir Fliichllinge, doren Asylver—
fahren negaliv abgcschlossen isl, und die aufgrund
cines Abschiebeslopps (in den Libanon ist or aufge-
hoben Worden!) hier noch geduldel sind. Dieso

Fliichllingo orhallon cine Duldung.
Das Tiiligkeilsfeld dcr AGA tlmfafit nucli die Bo—

spitzelung vermulcler Scheinehen. Ehen zwischen

Mcnsehen deulscher und nichtdoutseher Slaalsange-
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hiirigkeit werden auf ihre >>Eehthcil<< hin konlrol-
liert, Es finden Haussuchungcn statt, Befragungcn
his in die privatestcn Angelegenheilen.

BeschlieBt die Ausléinderpolizei, natiirlieh nach
ihrcn Kriterien fiir cine ehelichc Gcmcinschaft, daB
es sieh um cine Scheinehe handclt, werden bcide

Eheparmcr wegen VerstoBes gegen das Ausliinder—

gesetz slrafrechtlich vcrfolgt. Gelingt es den Beiden
nieht. ihre Ehe glaubwfirdig unter Bcweis zu stellcn,
drohl dcm nichtdeulschcn Ehepartner die Absehie-

bung.
Massenrazzicn in S- und U-Bahncn unter dcm Vor-

wand internalionaler Terrorismusbekéimpfung;
durehsucht werden alle >>arabisch~tfirkiseh<< aussc-

hcnden Menschen zwccks liickenloser Uberprii-
fung. [m April '86 wurden innerhalb von drci Tagen
5493 Mcnschen kontrolliert bis zu 16 Stundcn fcslge-
hallcn Oder léingerfristig verhaftct. Die Zahl dcrer,
(Iic aufgrund der Kontrollcn in die Herkunftsléinder

abgeschoben wurdcn, isl bis heute nichl bckannt.

Bei den Kontrollcn kommt es zu brutalen Gcwaltan-

wendungen und rassistisehen Beleidigungen. Mil

diesem staatlichcn Terror hat die bisherige Diskrimi-

nierung gcgcnfibcr Ausléndern in Berlin die Dimen-
sion der offencn Einschiichterung und offcnen Ver—

folgung crrcieht. Als Haftgrund —— Haftbcfchlc sind

nieht crforderlich - reichl oft aus, nicht dcutsch zu

sein. [Die Gestapo brauchte aueh keine Haftbefehle
urn >>Fremdvélkisehe<< in »Sehutzhaf1« zu nehmcn.]

Versuche der autonomcn Szcne, die Konlrollen
durch massenhaftes U-Bahnfahren zu verhindern,
wurden mit Gas-und Kniippcleinsatz und fiber 200

Festnahmen beantwortet. Viclc Beteiligten haben

jetzl Kriminalisiemngsmaflnahmcn am Hals. Die

>>Nolstandsiibungcn<< dauern an und werden 2.2L
wieder Verstéirkt durchgeffihrt.

Nachdcm die >>Asylantcnstr6me<< nicht mehr
»die Aufrechterhallung der Sicherheit und Ord‘

nung<< geffihrden wic es in dcr alliicrten Anordnung
heiBt, geht es nun um die, die noeh hier sind.

Nnch stundenlangem Warten: Drehkreuze, die
von der anderen Scite betiitigt wcrden, der Fliicht-

ling befindcl sich in eincr cngen Zelle wieder gegen-
fiber dcm Dolmctseher, der hinter einer Panzerglas-
seheibe silzl. Er ist dcr Einzige mil dcm die Flficht—

linge direkt zu tun haben. Werden Antriige abge-
lchnt, so wird dies nicht schriftlieh hegrfindct.
Sehon der Naehweis, daB fiberhaupt ein Anlrag ge-
slelll wurde, fiillt sehwcr. d.h. cine vollkommenc

Auslieferung gcgcniibcr dem Apparat! Flfichtlinge
erhalten nur 2/3 dcr Sozialhilfe, die Deulschen als

Existcnzminimum zustcht, — lebcn sic auBcrhalb'

dcr Lager. Wer zuhause hungcrt, soll auch hicr niehI

salt werden. Im Lager erhalten sic PlastikfraB und

cin Taschcngeld von 2,20 DM am Tag. Das ent-

sprichl dcm Preis cincr einfachen U-Bahnl‘ahrt‘ Die

Auszahlung des Taschengeldes obliegt dcr Lagerlei-
lung und wird als Druekmillel eingesetzt. Es wird

z.B. nicht ausgczahlt, wenn Flfiehllingc sieh weigern
{fir 3.-DM die Slundc Zwangsarbeil zu leisten.

ZSA = Zenlralc Sozialhilfestelle fi'ir Asylbcwerber

Flfichtlingcn ist 5 Jnhrc verbolcn zu arbciten ozler zu

studieren. Aus diesem Grund sind sie nuf Sozialhilfc

angewiesen. Bis 1982 \varcn die Bezirkséimlcr fiir
die Gewiihmng zusliindig. seit 1982 gibl es cine zen-

tralc Sozialhilfcstellc: die ZSA‘ die auch die

Zwangsunterbringung in den Lagcrn koordinicrt.
Praxis ist die permanentc Verweigerung weitcr—

gchender Sozialhilfc, 2.13. von Operationen, Kran—
kcnseheincn und Kleidung. Fast nlles muB fiber

cinstwcilige Vcrffigungcn erkiimpll \vcrden. D215 be-

deutet, daB Flfiehllinge olme Anwiille (die Geld ko-

sten) kaum ctwas gcgen willkiirliehe Entseheidun-

gen tun kfinnen‘ FlieBlmndnbfertigung, willkiirliche

Versagung von Hilfe, menschenveraehlcnde Um-

gangsformcn sind obligatorisch. Stundenlnnges War-

ten, oft stchend, dz: es zu \venige Sitzméigliehkeiten
gibtl Polizisten sind sliindig zlnwcsend und stoBen

auch schon mal, wenn die Reihc niehl gerade stcht

oder Kinder herumluufen \vollen. In dcr ZSA fin-

den of! Vcrhaflungen stall. cine Kooperzition zwi—

schen Polizci und ZSA is! offenkundig.

Pholos: Angelika



35

Ein Wahlnachschlag: UngziiLtiG,
Trude Unruh und die Geisterfahrer

Nach monatelangem Unterschriftensammeln

nahte im November die Entscheidung iiber

die ungiiltige Zukunft. Mit der prickelnden
UngewiBheit, nicht zu wissen, wie Sle abge—
linkt wcrden wiirdcn, stijrzten sich die Funk-

tioniire in die diversen WahlausschuBsitzun—

on.g

Den Anfang machte am 28.11.86 der Bun-

deswahlausschuB. Die Landeslisten von Un-

gz‘lLtiG wurden nicht zur Wahl zugelassen.

Folgende Begrfindung wurde gegeben:
. .

»Sie wird als Partei nieht anerkannt, well 516

nach dem Gesamtbild der tatsfichlichen Ver-

hiiltnisse, insbesondere nach Umfang und Fe-

stigkeit ihrer Organisation und nach der Zflhl
ihrer Mitglieder keine ausreichende Gewahr

[fir die Ernsthaftigkeit ihrer Ziele bietet.«
.

Nachdem der Vertreter von UngL‘ZLtzG
noch einmal kurz etwas sagen durfte (zuge-
hért hat wahrscheinlich sowieso memand
mehr) wurde abgestimmt: 6 Gegenstimmen
und cine Enthaltung. Der Bundeswahlaus—

sch(l)uB besteht fibrigens nur aus Bundestags-

mitgliedem (1 CDU, 1 CSU, 2 SPD, .1 FDP, 1

Griiner). Ratet ma] wer sich realpolitisch.kon—
sequent

— wie seine Partei nun einmal ist —

der Stimme enthalten hat.
'

Gcgen den BeschluB ist Widerspruch ein-

gelegt worden. Wird aber erst nach der Wahl

driibcr entscheiden. Das nennt sich dann: An-

fechtung der Wahl. So etwas hat es seit Grun-

dung der BRD bisher noch nicht gegeben!
Die Ablehnung bezog sich allerdings nur

nuf die Landeslistcn und nicht auf den Direkr-
kandidaten. Hier besteht die Méglichkeit,.el-
nc Wiihlergcmeinschaft zu griinden, die keme

Satzung braueht. Dachten wir uns so!

In emsiger Kleinarbeit stiirzten wir uns 211-
so weitcr in die Kneipen und sammelten die

200 Unterschriftcn fiir den Direktkandidnten.
Dafiir ausgeguekt hatten wiir Ditze, offlziell

Dirk Wittke. Es cntstand ein reger Komakt

mit dem Wuhlzimt in Dortmund, die Herren

wnrcn sehr zuvorkommend und hilfreich, hat-

ten jedoeh ein reges Interessedaran, heraus-

zukricgen, was fiir Leute eigcntiich hinter Un—

gz'iLtiG stehen. Geschickt wurden die Fang-

fragen eingcstreut: »Sind das denn alles Stu-

denten?« Aber fit wie wir UngL‘t'LtiGen nun

mal sind, sind wir nicht auf alle Fangfragen

reingefallen. Friiher als erwartet (2 Stunden

vor AbgabeschluB!) erreichten die Unter—
schriftenlisten dann das Wahlamt. — Nun fin-

Efimcatr mm EDDIE Emmi
Emmet? mend]

gen der Kreiswahlleiter und sein Stellvertre-

ter das erste Mai an herumzunérgein. So gin-
ge das alles nicht und wir soliten den Namen

findern. UngiiLtiG kénne nicht auf den Wahl-

zettel, da die Partei nicht zugelassen sci. Und

wir sollten uns doeh bitte einen neuen Namen

fiberlegen und den dem Wahlamt mitteilen.
Unser Paragraphenfachmann stiirtzte sich

daraufhin auf die diversen Gesetzestexte und

wir kamen zu dem SchluB: »Iss nich« und

hflllten uns in Schweigcn. Daraufhin gab’s Te-

lefonterror beim Vertrauensmann: >>Wir soli-

ten do‘ch bitte und Wenn wir uns keincn neucn

Namen einfallen lassen wiirden miiBlen sie
sich einen fiberlegen.« Dabei kam dann her-

aus, daB der Kreiswahlleiter schon mit dem
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Landcswahlleitcr telefonicrt hatte. Der soll

gcsagl haben. wenn UngiiLtiG auf den Wahl-
zcttel kamc. wiirdc er Widerspruch einlcgen.
GcnfiBlich riebcn wir uns die Hande. Offen-
sichtlich kamen cinige Herrcn wegcn uns

ganz schén ins Rotieren. Uns war aber auch

klar, daB da irgcndcinc Linkerei im Gange
war.

Endgiiltig kricgtcn wir dcn Mund nicht
mehr Zu. als dic Vertraucnslcutc und der Di-

rcktkandidat jewcils ein Tclcgramm in ihrcm

Bricikastcn fandcn in dem stand, daB cinc
Unterschrift fchlc. Wir haben mal nachgc—
rcchnet: Dcr SpaB hat das Wahlzunt rundc

25().-DM gckostct! Wic gut, daB wir keine

Steucrn zahlcn, da brauchcn wir uns auch

nicht zu iirgern.
Kurz darauf ricf dcr Krciswahllcitcr crncut

bci unscrcm Vcrtraucnsmann an und sagte,
(1le cr die fchlcnde Untcrschrift nach Dicnst-

schluB bci ihm abholen wiirdc. Hat er dann

auch gcmacht!!!
Nun nahtc die entschcidendc Sitzung. Fiir

dcn 12.12.86 wurdc dcr Vcrtraucnsmann von

Ungn'Ln'G zur Sitzung dcs Krciswahlaus-
schusscs geladen. Sic fand um 10 Uhr mor-

gcns start. Dcn anwcsenden Ungt'iLtiG-Mit-
glicdcrn war ctwas [1au im Magen, was jcdoch
auf die frijhc Tageszeit gcschobcn wurde.

chn die Sitzung nicht stattgcfunden héit-
‘

1e, mfiBte sic crfundcn wcrdcn: Am Kopf des
Tisches dcr Kreiswahllcitcr. scin Stellvcrtre- ~

tcr, desweitcrcn Herr Hcinze, seines Zei-
chcns Obcrstadtdirektor (von Dortmund)
und cinigc Aktenschlcppcr. Von ihnen aus ge-
schcn links die Mitgiieder dcs Krciswahlaus-
schuBcs, die dermchn gclangwcilt auf ihrcn

,

Stiihlcn hingcn, als 0b sic absolut nicht wiiB-
tcn, wie sie hier cigcntlich hingckommcn sind
und was sie hier cigcntlich sollten. Aul'der an-

dercn Seitc die Vertraucnslcutc dcr Parteien
11nd ihrc Sympis. Einen GroBlcil dcr Sitzung 7

nahm das Thcma Ungl'iLriG cin. Glcich am

Anfang erkliirtc Heinzc, (1le man die »Wah-

Icrgemeinschaft Dirk Wittkc<< nicht ablehncn

konnc, da dann von dcr Wiihlcrgcmcinschaft
cinc Anfcchtung zu erwartcn wiire. Eine

Uberpriifung der Anfcchtung hattc cincn h0-
hcn Vcrwaitungsaul‘wand zur Folge, die in kci-
nem Vcrhiiltnis zu den Wahlaussichtcn stiin-
dc. Die Rcchtslagc sci nicht cindeutig und bei

cincr nachtriiglichcn Anerkcnnung miisse die

gcsamlc Bundcstagswahl wicderholt wcrden.

Aufkommcndcs Triumpfgcfiihl unserer—

scits wurdc jcdoch im Kcimc erstickt, als die

Saucrci klar wurdc, die man mit uns vorhatte:
>>Dcr Namc Union nicht genug iiberdaclzten
Liichclns trotz innerer Genialitiit sci zu lang
um als Zusatz zum in gréBcrcr Schrift aufge-
fiihrtcn Namen des Direktkandidatcn auf

dem Wahlzettel erscheincn zu k6nnen.« —

Man wies uns daraufhin, daB wir wiederholt

aufgcfordcrt wordcn wfircn, unscren Namen
zu iindern. Dasselbc geschah nun noch cin-
mal. Wir lehntcn erneut ab.

Der UngiiLtiG-Vertrauensmann wics dar-
auf hin, daB die rechtlichc Mégiichkcit be-

stiinde, statt des Namens ein Kennwort zu be-
nutzen. Unser Vorschlag lautetc: nngiiltig!
Dies verschiug Herrn Heinze jcdoch nur kurz-

zeitig die Sprache, dann war er wicder v0||
da: Dieses Wort wiirde den Wiihler vcrunsi-
chem. Aber das ware ja wohl auch unserc Ab-
sicht (gut dcr Mann, nich?), ungfiltig ware
kein Kcnnwort, sondern ein Kiirzel. (W?)

Da win selber kcinen Vorsachlag gemacht
batten (ihre Version), machte Heinze den Vor- '-

schlag, uns in >>Wéihlergruppe Dirk Wittke<<

umzubencnnen. Die grdljtc Anstrengung der

fibrigen KreiswahlausschuBmitgliedcr be-
stand darin, diesem Antrag zuzustimmen. Da-
zu muBtcn sie ihre Hand heben, was ihnen un—
tcr fibermenschlicher Anstrengung au‘ch ge-
lang.

Gegen dicsen BeschluB lcgtcn wir natfir—
lich Widerspruch cin:

»Sehr geehreter Herr Eikcmann,
nachdem dic Partei Union nicht genug fiber.
dachten Liichelns trotz innerer Genialita't bun-
desweit abgclehnt worden war, wies uns der
Chef des Dortmunder Wahlamtcs daraufhin,
daB wir uns in cine Wiihlcrgruppc umzuben-
nencn hiittcn und dicse sich nicht Union nicht

genug [iberdachten Liichelns trotz innercr Ge-
nialitc'it ncnncn diirfc, da dies gicichzeitig Na-
me cincr Partei sci. Hiervon warjcdoch wéih-
rcnd der Sitzung am 12.12.86 gar nicht mehr
dic Redc, sondern. es wurde darauf hingcwi-
sen, daB dcr Name zu iang sei, obwoh] er nur

16 Buchstaben mehr als die Christlich Demo-

kratische Union Deutsclzlands (40), 19 Buch-
staben mehr ais die Sozialdemokmtisclze Par-
tei Deutschlands (37), 23 Buchstabcn mehr als

Christa-Metre Mumm von Schwarzcnstein
(33), Kandidatin dcr Christ/[ch Dcmokmti-
schen Union Dentsclzlands fiir dic Wahl zur

Stadtverordnetenvcrsammlung (27) in dcr
Stadt Frankfurt am 10. Miirz 1985 und auch
nicht viel mehr als Schlcppschiffahrtsneu-
grfindungsgesellschaft (41) bzw. Haarspaltc-
rei (13) beinhaltet und cs dazu kcinc rcchtli-
Che Regelung gibl. Unscr Entgcgcnkommcn,
der Lénge des Namcns dadurch zu cntgchen,
daB wir ihn auf ein Kiirzcl rcduzicrcn, wurdc

abgelehnt mit dcr Bcgriindung, daB Abkiir—

zungen nicht Wéihlcrgruppcn, sondcrn Partci-
en vorbehalten sind.

Stand der Begriff Ungl'iLrig fiir Union
nicht genug (libertine/ire)! Liichc/ns trorz inne-
rer Genialitiz‘t wolltcn \vir cndgiiltig nur noch
im Sinne von nicht-giiltig mit klcincm »I« und
kleinem >>g<< vcrstandcn wcrdcn

, was wir
auch zum Vorschiag brachtcn.



Die Differenz zwischen den Begriffen Un-

gL'iLtiG und ungizltz'g liegt auf der Hand. Un-

verstandlicherweise ignorierte der Kreiswahl-

leiter diese absolute Neubenennung (ist ihm

diese inhaltliche Differenz entgangen?), son-

dern oktroyierte die Benennung Wiz'hlerge-

meinschaft Dirk Wittke. Wobei wir das nur als

Willkiir verstehen konnen. Kurz entschlossen

gehen wir zum AuBersten: Wir verzichten

vollends auf den Namen UngiiLtig und wol-

len uns in Zukunft Wéhlergruppe UNGUL-

TIG, ungiiltig oder Ungililtig nennen1Wir sind

sicher hiermit nun alle Schwierigkeiten aus

dem Weg geraumt zu haben und freuen uns

schon auf eine Zusammenarbeit innerhalb

der niichsten Legislaturperiode.
Mit endgiiltig ungfiltigen GriiBen (28),
Bertold Gebauer (Vertrauensmann)«

Dieser Widerspruch wurde dann am‘

18.12.86 in Dfisseldorf verhandelt. Auf unsere

inhaltlich so ausgefeilte Stellungnahme ging
man dreisterweise iiberhaupt nicht ein. Im

Gegensatz zur Sitzung des Kreiswahlaus-

schusses fand hier eine regelrechte Diskus-

sion statt. Doch auch hier geschahen seltsame

Dinge: ein Landtagsabgeordneter wies dar—

aufhin, daB das Kennwort >>ungfiltig<< so klein

unter dem Namen des Direktkandidaten ste-

hcn wiirde, daB es kaum auffiele. Er forderte

die anderen Abgeordneten auf, sich einen

Wahlzettel, der sich in ihren Akten beffinde,
f,

In welcher Partei war diese Frau noch nicht? i

1978 schrieben wir in der schnell vergriffenen
Broschfire »Wozu noch in die Parlamente?«

u.a., daB wir ganz bestimmte Personen via

DIE GRUNEN im Bundestag erwarten.

Kurz zur Erinnerung:
»Wir nennen die Gruhls (damals GAZ,

jctzt ODP) konkreter bezeichnet >>Trittbrett-

fahrer<< d.h. ihnen geht es um ihre persénliche

\

anzusehen und dann darfiber zu befinden.

Die Herren staunten nicht schlecht, als sie sa-

hen, wie klein so ein Kennwort doch ist. Der

Landeswahlleiter bestéitigte dies.

Stellt sich doch die Frage, wozu die eigent-
lich gewahlt worden sind, wenn sie nicht ein-

mal wissen, wie die Wahlzettel aussehen, auf

denen man sie ankreuzen soll!

Kurz und gut, man sichritt zur Abstimmung
und siehe da, es stand 3:3. Und in so elner Si-

tuation entscheidet der Landeswahlleiter.

Und der war nun ganz und gar nicht auf unse-

rer' Seite. Einspruch abgelehnt. Hier noch

einmal die Griinde: -

1. Nichternsthaftigkeit (bezogen auf den Na!

men der'WéihlL rgruppe), eine Léicherlichma-

Chung der W311} liegt vor.

2. Irreffihrung der Wéihler, die aus bestimm-

ten Griinden ungiiltig wéihlen wollen (l), aber

durch die Auffiihrung der >>Wiihlergruppe un-

giiltig<< auf dem Wahlzettel zu der irrtiimli—

chen (‘2) Annahmegetfiuscht werden, daB sie

damn das Feld der Wiz'hlergruppe ungaltig an-

kreuzen sollen.

3. Verwechslung des Namens der Wéihler—

gruppe mit dem Namen der Partei UngfiLtiG.
4. Der KreiswahlausschuB stellt die zugelas-
senen Kreisvorschlage mit den §34 Abs.1 Satz

2 bezeichneten Angaben fest. Fehlt bei einem

anderen Kreiswahlvorschlag das Kennwort

oder erweckt es den Eindruck, als handle es

Chance, »grol3« zu werden. Solange die Anti-

AKW—Bewegung und fihnliche Initiativen ba—

sissozialistische und auBerparlamentarische
Arlbeit propagierten, waren solche Figuren
als Mitarbeiter undenkbar; sie batten sich in

der Kleingruppenarbeit, im System der stan-

digen Kontrolle nicht halten kénnen - und

sie hatten es auch gar nicht gewollt, weil diese

‘

>>Direktkandidat wollte unter dem lertcina-

g ander stehen. Die Kandidaten dcr Friedcnsli-

: ste wollen auf den Stimmzcttcln ihr Kenn-i

=
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sich um den Kreiswahlvorschlag einer Partei

oder ist geeignet, Verwechslungen mit einem
friiher eingereichten Kreiswahlvorschlag her-

vorzurufen, so erhéilt der Kreiswahlvorschlag
den Namen des Bewerbers als Kennwort.

Nun hatten wir nicht mal mehr die rechtli-

Che Mdglichkeit, die Wfihlergruppc Dirk Witt-

ke zuriickzuziehen. Wir forderten daher die

Wahler im Wahlkreis 113 DO I auf, die Wiih-

lergruppe Dirk Wittke nicht zu wiihlen. Denn

wie gesagt: nur die diimmsten Kiilber wfihlen

ihre Schliichter selber (n’schuldigung Ditzc,
‘

iss nicht so gemeint!) Auf den Wahlzettel soll-

te von links oben nach rechts untcn das Wort .

UngiéLtiG, eventuell auch von rechts oben

nach links unten oder von links unten nacli

links oben. Dirk Wittke wehrtc sich in ciner

erster Stellungnahme gegcn einen >>unglaubli~
chen Plan« des Dortmunder Wahlamtes die

Nichtwéihler oder Ungiiltig-Wiihler mit ciner

eigens neu—erfundenen Liste zu verunsichcrn.

Er stellte die Frage, warum ein bisher unbe-

scholtener Bfirger, der niemals vorher mit

den Herrschenden paktiert oder gar an ihrcr

Macht teil haben wollte, scinen Namen liir ei-

ne solche Schweinerei hergeben muBtc und

forderte zum Wahlboykott allgcmein, wic der

Liste Wittke im besonderen auf.

Noch einige Ernsthaftigkeiten am Randc:

Am 7.1. kam die intensive Recherche der

Westféilischen Rundschau zu cinem ersten

greifbaren Ergebnis: >>Wittke, auch fiir Wilh-

ler ein unbeschriebenes Blatt, verfiigt nicht

einmal iiber ein Telefon.<'<

Am 10.1. brachte diessclbe Zcitung cinc Di-

stanzierung der >>Friedenslistc<< (éihcm: Wilh—

lergruppe Frieden): »In einem Artikcl 11111 7.1.

berichten Sie iiber verschiedenc Aspcktc dcr

Bundestagswahl. Dabei werden in den chr—
schriften zwei vollig unterschiedlichc Vorgiin-
ge so verquickt, daB ein vollig lalscher Ein-

druck erweckt wird. >>Friedenslistc will ncue

Wahlzettel per Gericht erzwingcm, heiBt cs

da in der Vorzeile. Dann folgt dcr Haupttitcl:

men Ungiiltig antreten.« Erst eingehcndc
Lektiire des Artikels macht klar, daB bcidc

Aussagen in keinerlei Zusammenhang zucin-

wort Frieden wiederfinden. Ihre chrschrift

tragt zu neuer Verwirrung bei, weil der Ein-

druck entsteht, als hatten wir auch ctwas mit

den Schwierigkeiten des giiltigcn oder ungiil-
tigen Wahlbewerbers Wittke zu tun. Den ken-

nen wir auch nicht. Ansonsten finden wir Ihrc

Darstellung korrekt. —- Klaus Commem

Arbeit eben viel zu wenig publikumstréichtig I

ist (aber das zumindest muB dabei abfallcn,

wenn man einen Lehnstuhlplatz im Parla-

ment mit einer ung’ewissen Neuschopfung

austauscht.) Gruhl spricht auch offen aus,

was den undoigmatischen Linken von Anfang
an hatte klar sein miissen: >ICh bin . . . der

Ansicht, (133 die etablierten Parteien es be-

1
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griiBen sollten, wenn die okologische Bewe-

gung nicht im auBerparlamentarischen Be-
reich verharrt, weil das zu Frustration, MiBer—

folg und Gewalttatigkeit fiihren kann.<«
Kaum war der neue Bundestag gewiihlt

zeichneten sich gleich zwei »Trittbrettfahrer«
dureh eigenstéindige Positionen aus: sie wollen

selbstverstfindlich keinen Volkszr‘z‘hlungsboy-
kott, sie wollen allenfalls noch auf etwaige
Gefahren aufmerksam machen und mit ihrem

Verstandnis eines Bundcstagsabgeordneten
vertrfige es sich schlecht zum Boykott aufzu-

rufen. DaB solche Tone von dem Mochtegern-
bundeskanzler Otto Schily kommen, fiber-

rascht dabei allenfalls noch in der Penetranz,
mit der Otto sich in Szene setzt. Eine Verbi‘m-

dete erwuchs ihm in der »Grauen Pantherin

Trude Unruh<< und das mochte manche fiber-

raschen, geht man/frau doch meist von einem

positivcn Bild aus, wenn man/frau an die akti-

ven Alten denkt. Trotzdem ist gerade »Trude«

ein Paradcbeispiel fiir den in Zukunft noch

Starker vertretenen »neuen Typus<< einer gril-
nen Abgeordneten, und sie hat nicht wie da-

mals Gruhl einen noch sicheren Parlaments-

sessel aufgegeben, sondern sic kam mit den

GRUNEN nun erstmals ans Ziel ihrcr Trau-

me. Wir zitieren im folgenden die Wuppertaler
Stadtzeitung, die der »roten Trude<< cine

»Wfirdigung« eigener Art gewidmct hat:

»Ihr Weg ins Parlament war nichl lcicht:
Am 1.4.1968 trat sie der SPD bei und bleibt
dieser Partei bis 1973 treu; als sic nieht als

//a.
s

:8

Landtagskandidatin aufgestellt wird,‘ verlaBt
sie die SPD und tritt in die FDP ein. Doch
auch bei den Liberalen gelingt es Trude nicht,
sich durchzusetzen und so tritt sie 1978 aus

der FDP wieder aus, um zur reaktionéiren
»Gn‘inen Aktion Zukunft<< (GAZ) des che-

maligen CDU-Mitglieds Herbert Gruhl zu

wechseln. Als sich diese Partei als Flop er-

weist, macht Trude Unruh den Versuch, eine

»Rentnerpartei« zu grfinden — doch diese
Partei scheitert schon in der Griindungspha-
se, so daB Trude Unruh schlieBlich mit dem

(rcchten) Hermann Frdersdorf die reaktionii-
re »Bfirgerpartei« grijndet. Als diese 1980 bei
den Bundestagswahlen an der 5% Hiirde
seheitert gibt Trude (zunfa‘ehst) ihr parteipoli-
tisches Engagement auf. Doch schon 1983 ni-

hert sie sich den GRUNEN. Der »Senioren-
Schutz-Bund« schlieBt mit den GRUNEN ei-
nen >>Spraehrohrvertrag<<, der die GRUNEN
verpflichtet, die Ideen Unruhs in den Bundes-

tag zu tragen
— Trude andererseits geht bei

diesem Vertrag keinerlei Verpflichtungen ein.
Im Oktober des vergangencn Jahres

schlieBIich sagt Trude: >Ich geh in keine Partei
mehr. Ich habe mein Soil erfiillt mitParteient,
um sich schlieBlich als parteilose Kandidatin
der GRUNEN aufstellen zu lassen . . .

So chaotisch wie ihr parteipolitischer Le-

benslauf sind aueh Trudes politische Aussa-

gen. In der ZEIT(Sept.86) auBert sic sich zur

Militanz: >sollen Politiker und Wirtschaftsbos-
se keinen Grund schaffen, daB man ihnen
Bomben unter den Hintern legt.< Im Grauen

Uli

Dericks

Photo

Panther; der Zeitschrift des Senioren-Schutz-

Bundes (Untertitel: staatsbiirgerlich, sozial,

christlich), 4/85 bezeichnet sich Trude und

den Senioren-Schutz-Bund als >kompromiBlo-
se Radikale< und in ihrem Wahlkampf be-

schreibt sie ihre Schwerpunkte: >Wir wollcn

keine sterbenden Wéilder und stinkenden

Fliisse hinterlassen. Wir wollcn nicht (. . .)
ffir Jahrtausende strahlenden Miill als Altla-

sten hinterlassen (. . .) sofort abrilsten und

Kriegstreiber hinter SehloB und Riegcl! (. . .)
volle Gleichberechtigung der Frau in allcn Le-

bensbereichen! Recht auf Mindesteinkom-

men verwirklichen!« (Wahlkampfbroschiirc
der Grau/Grfinen Panther zur Bundcstags-
wahl 1987).

Andererseits macht Trude Unruh fiber-

haupt keinen militanten oder gar radikalen
Eindmck mehr, wenn sic, zusammen mit dem

gesamten Bundesvorstand dcr »Grauen Pant-

her«, an die Delegierten der Bundeskonfc-
renz der GRUNEN am 27./28. September 86
in Nfirnberg appelliert: »Ihr glaubt doch bittc

nicht, daB die heutige Jugcnd nicht aueh Leit-
bilder und eine andere Qualitéit von Vertrau-
ens- und Ffihrungstriigern braucht? (. . .)
Seid euch deshalb eurcr staatsy'agendcn Ver-

antwortung bewuBt (. . .) die nachdenklich-
kritisehen Menschcn erwartcn von euch smat-

stragendes Verantwortungsbcwu/flsein. «

Und ganz grim istTrude den GRUNEN so-

Wieso nicht. »Wir blciben gran und werden

nicht grim! Wer andcres behauptct, sagt wis-

sentlich die Unwahrheit.« (in: Gmuc Panther

Nr.5, Okthov. 86). [ — Anderes behauptcn
inzwischen Teile dcr Grauc'n Panther u‘nd spa]-
ten sich von Trudes Vormundscliaft ab, scit sic

die Organisation zugunsten griiner Parteipoli-
tik einspannt —

so die Abspaltungsbcgrfln-
dung der Mehrhcit der Stuttgarter Graucn

Panther, (SF-Einécliub)].
Bedenken hat Trude aueh beim Betrachten

der innergn'inen Auseinandcrsetzungen: »dcr

Zustand der Partei allgemein. D11 ist unsere

Beffirchtung groB. daB es einigcn Spinnern.
denen ihre Lehrbuch-Weisheilen wichtiger
sind als praktischc Veriinderungen. gelingt,
diese groBartige GRUNE-Bcwcgung ffir die

Parlamentsarbeit wiedcr kapuuzumachcn,
Vielleicht war das wahlpolilisch hochgcspielte
Kinder-Sex-Geredc — das wesentlich den Ein-

zug der GRUNEN in den Lundtag von NRW
verhinderte — ein rcchtzeitiger SchuB vor den

Bug.« (Trude, in Graue Panther, 4/85). Im

gleichen Atemzug bcschwert sich Trude fiber
die schiere Unvemunft und Chaotik, (die) bei
den GRUNEN auch noch besonders bei Wall-
len vorherrscht.«

Soweit die Wuppertaler Stadtzcinmg, deren

SchluBfolgerung, daB die GRUNEN mit der

Nominierung der Unruh >unvernfinftig< gewc-
sen seien, wir nicht teilen. Denn den GRU-
NEN sind solche Trittbrettfahrerinnen mchr
als willkommen, wenn sic scheinbar cine
Wiihlerklientel mitsichbringcn, und gcnau
das tut Trude Unruh. Zwar kann sie nicht da-
von ausgehen, daB ihr alle 15000 graucn Pam‘-
her wie die Schafe folgcn, abcr die paar tau-

send, die sich abwendcn, werden durch andc-
re éiltere Wéihlerinnen und Wiihler crsetzt, die
sich vom Image dicser »Alten« gcblcndet,
auch endlich an diesc neue (chcmals jungcll)
Partei herantrauen. Und die GRUNEN ba-
Steln vehement an einem neuen Image. Trotz

ThomasEbermann und Jutta Ditfurth, die —

falls sie nicht schon vorher etwas Ncues insze-
nieren -— eines Tages gegen die »Kricgskredi-
te stimmen<< mfissen —

weitgehend isolicrt in
ihrer staatstragenden Partei.



Eine utopische Kai/portage

«Wenn unsere Triume nicht zu den Tatsachen passen, umso

schlimmer fiir die Tatsachen!»

_
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aus der Medienwerkstatt Frelburg l
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StraBe ist jedenfalls nichls mehr zu gewinnen. und wir habcn inzwischen einiges
zu verlieren.

Wer j'elzt weilerkampfen will, fur den wird die Wahl der Wailen enlscheidend

sein. Was bedeulel denn eine Maschincnpislole gegen cinen Sehcck? Was ist denn
'

die Beraubung eincr Bank gegen die Grundung einer Bank? Der Kapizalismus isl

nur durch seine eigenen Warren zu schlagenl {
Sleigen Sic ein - wer wird dcnn heule noch aussteigen?»

l

1

«Wet eine antler: Republik will. der mun sic auch finanzicren kbnnen. Auf der I
l
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“"18 von Mcnschen nur auflerhalb feslgefugter lnstilutiuncn stau-

finden kann. Die institutionelle Verengung beraub! diesen Momcn~

ten ihre sinnproduklive. mobilisicrende Kraft. Der Gestus cines

Sfflnen Parlamentariers. der sich auf die Anarchie beruft. der eincs

Ministeramlskandidalen. der sich noch immer als Ann einer Bewe-
Sling verslanden wisscn will. die Okobank. die Bewegung in die

‘BCWcsung‘ bringen soll... All dies mach! die prekélre Situation

ciner politischen Kullur in Deulschland aus!

Zeitgeist

«Wir sind armer geworden als die warmen Tierc ~ wem nicht der

Slam. dcm ist der Baueh sein Gott. Wir haben grofle Sehnsucht.

abet kurzcs Wissen, wenig Tax. keine Aussicht. keine Weite...}r
Der utopische Horinzont. in den Bloch sich noch marxislisch inspi-
rien hineinwerfen konnte. hat sich. so scheim es. zu einer altemau-

th Kaseglockc zusammengezogen. umcr dcr die alien Traume

‘Wirm' - als gelebte Paradoxien I'ruherer Anspruche und ldeen.

Es fehll das Fernziel und der Kompass. Sozialismus - wenn er nichl

realsozialislisch gewolll wird - scheint eine nosta’lgische Angelegen-
heit. Das ist der Augenblick. Realpolitik triumphien als Abschied

Von der Ulople. und cine Fundamentalopposilion ziehl unter dem

I‘" ‘

Spiel der
" " ins Par'
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Zeilen fur

radikale Politik. Wer sich nicht ins Parlamem begibl. komml darin

um‘ Ans einergroflen Sehnsucht wird cine kleine Anfragc!

ne Falm an den Hirnwindungen des Zeitgeistes cntlang. Wir mun-

ten uns erinnern. um das zu findcn was wir suchtgn.

Geisterfahrer— !

Darum geht es also: um den utopischen Horizont, von dem sich die

steingewordene Realitét abhebt. Die ‘ohnehin schlechte’, um noch-

mals Ernst Bloch zu zitieren. Was ist noch dran an den alien Trau-

men einer neuen besseren Welt? Hat die Geschichte einen erkenn-

baren Verlauf oder steht am Ende, das keines ist, statt Freiheit und
l

Selbstbestimmung die allesfressende Norm, die, Produziertes ver— l
schleiflend, mil dem System kommuniziert und keine andere Spra-
che melu' kennt als die des teilnehmenden Verbrauchs. Wer impro-

visierend mit links entscheidende Scliléige ffihren will, muB weiter r

ausholen! l
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Stefan Schiitz (geb. 1944 in Memel) war Re-

gieassistent am Berliner Ensemble in Ost-
Berlin; 1979 erhielt er den Gerhart-Haupt-
mann-Preis der Freien Volksbiihne Berlin.
Seit 1980 lebt er als DDR-Bfirger in der Bun-

desrepublik. Seine erste Prosaarbeit Medusa
crhielt den Alfred-Doblin-Preis (April 1985).
Aus einer Medusa—Rezension des SPIEGEL

(Nr.l4/l986): »Vom Ende des paradiesischen
Zeitalters — des Matriarchats — bis zur Mitte
des pornographischen Zeitalters — des unsri-

gen also —

taumeln, laut Schiitz, Manner als
Schléichter durch die Geschichtc, lassen kein

Schlafzimmer, kein Parteibiiro aus. (. . .)«
Fast 20 Theaterstiicke mit ahnlicher Proble-
matik und Riickgriffen in dieMythologie hat
Schiitz inzwischen verfaBt, gespielt wurden in
der BRD erst wenige; darunter “Spectacle
Cressida“, eine Auseinandersetzung mit den
Geschlechterrollen und eine Kritik an der pa-
triarchalischen Weltordnung (Theater Deut-
zer-Freiheit Koln) und “GroB & Gross“, ange—
lehnt an den anarchistischen Psychoanalyti-
kcr Otto Gross,,ein Stiiek, das wiederum nur

der Frauenfigur Hannah die —

wenn auch ,

kleine — Chance einraumt, der maehthungri-

gen Mannergesellschaft Paroli zu bieten

(Stadtische Bfihnen Osnabrfick).
Der folgendef — dem SF von Stefan Schiitz

zum Abdruek fiberlassene — Artikel wurde
als Vortrag im Febi‘uar/Mfirz 1985 auf einer
Konferenz der Universitiit von British Colum-
bia unter dem Titel »Artist and Society. The
Present European Experience and its Rele-
vance to Canada<< gehalten. Fi‘ir cine der kom-
menden Nummern_bercitcn wir cin Interview
mit Stefan Schlitz vor.

I

,

'

SF-Rcd.

Kilnstler und Gesellschaft

I.

Die existierende und gut organisierte Macht
des Patriarchats, die ihr feinmaschiges Netz

aussehlieBlieher Mannerprinzipien im Be-
wuBtsein und UnterbewuBtsein aller Men-
schen seit Jahrtauscnden striekt, ausbessert
und immer enger zicht (endlich den ganz gro-
Ben Fischzug landen zu konnen, die total be-
herrschte Welt gegen jeden Zufall), ist, indem
sic sich immer mehr von ihrem Ursprung ent-

fernt, auf der Suche naeh einer neuen Identi-
tat soweit degeneriert, daB ihr Tun und Han-
deln gegen sich und andere nur noch repressiv
funktioniert. Gewollt und ungewollt.

Die unterschiedlichen Gesellschaftsord-

nungen spielen dabei, auch vi/enn sie die Ge-
schichte der Mannergesellsehaft auf dem stei-

nigen Weg der (")konomie wiederspiegeln und

glauben maehen moehten, der einzige histori-
sehe Bogen zu sein, der aus der Vergangen-
heit in die Zukunft gespannt werden kann.
um der Glocke des Patriarchats zu entgehen,
einc Rolle der Austcstung gegcnwiirtiger
Moglichkeiten zur Analyse und Herstellung'
von Mitteln, die das Patriarchat in diesem
ocler jenem Gewande fortfiihren, erhalten

und ausbauen.

Noch nie war das Sclbstverstéindnis der

Miinnergesellschaft so sehr angekratzt noch

nie die Gefahr, die Drohung so groB, bei ge-

ringstcm Widerstand die Welt in die Briiche

gehen zu lassen, nie war die Maeht der M5n-‘

ner unberechenbarer. Wenn Weltreiche nie-

dergehen, wird es die Natur sein, die den An-

stoB dazu gibt oder den i—Punkt auf die Voll-

endung des Neuen setzt.

Unendlich viele Strange verlaufen aus dem

Ursprung des mannlichen Machtprinzips his

in die heutige Zeit. Religionen verdarben und

lebten wieder auf, Produktionsweisen und

Produktionsverhaltnisse veriinderten Form

und Inhalt, die Herrschaftsformen schafften

sich ein riesiges Arsenal von handhabbaren

Unterdrfickungsmitteln an, von seheindemo-

kratisehen bis menschenverachtenden, derje-
weiligen Situation angepaBt und neualt erfun-

den. Keine Spraehe, kein Wort, keine Inter-

punktion war zu gering. um sie nicht in den

Dienst der Macht zu verpflichten.
Als die Welt des Mannes noch in Ordnung

schien, im.19. Jahrhundert, wurden die Mar—
chen und Sagen geschrieben, die spater ein-

von Stefan Scht'itz

ma] die gleiche Wirkung haben werden, als

wenn Wir- h ute vom guten Konig, dem ge-
rcchten T

, dem tapferen Liebenden lesen,
dieses selbe ungléiubige Stauen und gleichzei-
tig wohlige Empfinden. Aus dem Steinbrueh
des 20. Jahrhunderts werden die Bausteine

spaterer Mythen geschlagen, allerdings keine

Steine ffir Denkmaler, sondern im Strom der

Bewegung pulsierende Gedanken, die sich ffi-

gen, emittieren, spatten und dergleiehen
mehr, das archaische einer neuen Denkungs-
art: Die Liebe.

II.

Den Kfinstlcr crfassen, begleiten, unterjo-
Chen die Tendenzen seiner Zeit, und ganz be-
sonders sollten ihn jene interessieren. die auf
den Schlaehtbéinken der Gescllschaft enden.
Darunter findet sich immer das wesentliehe,
das Notwendige, die Sehnsucht der Mensch-
heit.

Er muB kein tendcnziéser Kiinstlcr sein,
Tendenzcn liefert die Menschheit genug, Cher
eine Aufspiircr und Chronist jcner vcrhinder—
ten Tendenzen, die Marx wie folgt definiert:

Erscheinungen einer kilnstlich verhindcrten

Notwendigkeit eines an der Wirkung verhin-
derten Gesetzes.

In einer Welt dcs Scheins und der Oberfla-
che konnte das alles wie ein Marchen aus dem
19. Jahrhundert klingen; in einer Welt wie ei-
ne Iaufende Masehine, auf deren Oberfléiche
alle Veranderungen nur noch lokaler Natur

sind. in einer Welt der Perfektion, diie Wirk-
liehkeit in Sehein umzuwandeln sich gestattet
und den Schein als Wirklichkeit proklamiert,
daB die Menschen nicht mehr in der Lage
sind, Wirkliches zu erkennen und sich liingst
damit zufrieden gegeben haben, den Schein
als Wirklichkeit zu akzeptieren und danaeh zu

leben. In dieserWelt, in derjede Tiefe nur der
Sehein einer Horizontalen ist, sollte es sinnlos
sein, die Tendenzen aufz‘uspfiren, die nicht
auf der Oberflz‘iche prangen, sondern weiter
unten lebendig begraben sind. In dicser Welt,
gleich cinem Eisberg in den AusmaBen von

Sichtbarkcit und Unsiehtbarkeit, treibcn wir
von einem Raum-Zeit-Netz durchkéimmt im
Ozean des Universums, und erkennen nur

noch die geringe Oberflz’iehe aus Geld und

Ideologie als Wirkliehkcit unseres Daseins
an. Das ist finstcrcs Mittelalter auf der Basis

vollendeter Technik. Nichts als Erde. die eine
Scheibe ist, in den Greifarmen eines Roboter—
gottes, der mit uns Dame oder Mfihle spielt.

Die Maschinerie lebt als cin Siebtel' auf
Kosten von seehs Siebteln ihrer eigenen Gat-

tung. In Europa und anderswo wurde das Pro-
letariat befriedet, indem ihm cin Sklaven-Pro—
letariat zur Verfiigung ge'stellt wurde. Die
Produktivitiit des Sozialismus erfolgreich ver-

hindert, indem man die Quantitiiten der po-
temkinischen Dorfer anzuwenden neu er-

fand. Der Hunger als Naturschauspiel. Die

Kriege Fleisch mit SoBe. Reklame liir cin gc-
sundes Seheinleben in Konlliktsituationcn.

III.

Jede Entfernung vom sprudelnden Ursprung
bedeutet Verlust, suehe und Findung einer
neuen Identitéit und auf die Dauer Degenera-
tion der Naehkommen. Alle Bestrebungen
sincl darauf gerichtet. aus Angst vor Privile-
gien verschlingendem Ncucn. sich durch ri-
tuale mit den Urzustiinden immer wieder aus—

zusohnen. Nehmen wir cinmal das l9. Jalir—
hundert als Ursprung des 20. Jahrhunderts
an, natiirlich nicht. ohne den groBen Bogendes sich entwickelnden Patriarehats im Auge
zu behalten, das von vielen neuen Identitiits-
bewuBtwerdungen gepragt wordcn ist, die es
dann zu neuen Urspriingen erhob, um mogli-Cher Degeneration selieinbar zu entgehen.
(Hier seien nur der Auf— und Niedergang des
Romischen Reiches, das seinen Ursprung aus
der griechischen Antike herleitete, die Ge-
burt und Entartung des Christcntums, Auf—

stieg und Fall der Bourgeosie und auf Revolu-
tion und Verrat der Arbeiterklasse hingewic-
sen). Das 19. Jahrhundert des heutigen Sozia-
lismus, der Geburtsstundc ihrer formulierten
Philosophie, dem Ursprung der Methode zur

Bewaltigung von Widerspriichcn und damit
die Herbeiffihrung von bewuBt erkz’impfbaren
Veriinderungen, ist zum cinzigen MaBstab
dogmatisiert, wenn es gilt, die Theorie ge-
wiinseht auszulegen und seheinhar wciterzu—
entwickeln. Die Anwendung dcr Praxis hinge-
gen erliegt den Erlahrungen und der Politik
Lenins und Stalins. Maeht hat sich cingenistet
und die Privilegien sind aufgeteilt, die Nach-
kommen werden das [fir sic »Richtige« zu le-
sen wissen, ahnlich wie cs die Kirchcnfiirsten
taten und natiirlicli tun. Heutzutage erlangt



41
W

ein scheinbarer Ursprung im Hinblick seiner

Geburt sogleich jene neue Scheinidentitéit,
und die Form seiner Degeneration springt,
entwickelt wie ein Kobold, hervor.

Die Bourgeoisie liebt die Gesamtheit des

19. Jahrhunderts so unermeBlich, so begierig,
daB sie die Belle Epoque ihrer ursprunglichen
Macht wie einen Fetisch mit Hilfe der Technik

in den schonsten Farben holographiert. Sie

spricht von kranker Wirtschaft und der not—

wendigen Gesundung, dem Arzt, den‘sie sel—

ber spielt, und wfinscht sich die herrlichen

Zeiten der Genesung wieder herbei, diesmal

allerdings als nekrophiler Patient und Arzt in

einer Person, der den schnellen Wechsel von

'Geniissen, je nach augenblicklichen Wiin-

schen, auf der Oberflache seines Geld- und

Mehrwert—Korpers beherrscht. Die Vollen—

dung einer Mannesordnung, zu der bisher
noch keine Gesellschaft vor ihr fiihig war.

Der Kampf der Giganten: Oberfléchengel-
dimperialismus gegen die totalitdre Wissens-

machtoligarchie. Dazwischen brummen die

Kiinstler, wie Mistfliegen, an einer Ersatzwelt

flickend, im Kampf' gegen das Ritual der

Scheinherrschenden, und sind froh, dem

SChmerzbereich einer wirklichen Identitét

entronnen zu sein, um in Scheinschmerzen

und Scheinlachen sich zukriimmen. Allméihli—

Che Erstarrung findet statt, der Verbrauch

Von kfinsterlischem Menschenmaterial strebt

die Toleranzgrenze von Sekundenfliegen an,

vollige Entleerung, der Kiinstler ist zur Sei-

fenblase degeneriert, jede neue Begabung
Wird zwanghaft im nachsten Augenblick von

der tiickischen Oberflache konsumiert und

zcrplatzt entweder oder 121m sich mit einer

Goldhaut iiberziehen, die in jedem Fall eine

liingere Lebensdauer gestattet.
Nietzsche wird zum Theoretiker einer

Fleisch und Geist zertrfimmernden Welt, die

nur dem Starken die Entwicklung und Aus—

préigungen seiner aristokratischen Vollen-

dung zuliiBt. (MiBbrauch ist nicht ausge-

schlossen, Faschismus und seine Spielarten,
Stalinismus und seine Abarten). Nur allzu-

gcrn erliegen dic Kfinstler dem Gedanken,

daB der starke Kunststamm jeder Rficksicht

abhold scin muB, Natur und Gesellschaft nur

cin Wcrkzeug um das ICH und das [CH—Pro-

dukt zur Vollkommenheit zu entwickeln, aber

sic verwechseln dabei den Anspruch des Ego-
ismusses mit innerem Zwang und kommen

daher bewuBt oder unbewuBt in die Nahe ih—

rer ausbeuterischen Gesellschaft, die sie zu

bekz’impfen oder doch zumindest zu kritisie-

rcn suchen. Hier schlieBt sich der Kreis, und

die Einbildungen aus ihrem selbstsfichtigen
Wfinschen erlangen jenen Scheinzwang, an

dem sich die Gesellschaft so gem kitzelt. Sie

Werden so zum wichtigen Faktor der erstarr—

ten und nur durch Beben der Kruste noch

funktionierenden Macht, indem sie als schein—

bare Lebensmaschinen, die man als wirklich

ausgibt, der herrschenden Gewalt und den

lBeherrschten den Beweis ihrer wirklichen

Existenz liefern, die doch [angst zur Posse ge-‘

Worden ist.

Die Welt ist ein Verschiebebahnhof, und

die Bestrebungen der Macht sind darauf ge-

richtet, Scheinprobleme in Scheinzfige zu set—

ZCn, die den Fahrplan als ihren Lebensfahr—

Plan akzeptieren, und als Belohnung konnen

die Menschen dann ihre Sehnsfichte, Bedfirf—

nisse, Wiinsche, die ihnen die Oberfléiche ein-

zuredcn produziert und die nur Scheincharak-
ter tragen, befriedigen.

Dagegen hilft nur Sabotage, Subversion,
Umsturz. Das, auch in geistiger Hinsicht ge—
meint. Subversion des \Mssens. Sabotage der

Gefiihle. Umsturz der lKultur. Niemals men—

schenverachtend, immer machtrniBachtend.

Gegen den Zwang der Herrschenden und Be-

herrschten an der Wiederholung der immer-

gleichen Rituals in allem Tun und Lassen,
Denken und Handeln zur Erhaltung ihrer-

Macht und Sicherung ihrer Existenz.

»Der Staat ist de'r gesellsdiaftlidle Ausdruck

fiir repressiven Stillstand«

Es ware riskant zu glauben, die Menschener—

findungen seien in der Lage, eines Tages die

Natur zu beherrschen, um eine Welt ohne Ab-

wehr und Zufall zu organisieren. Reinster

Idealismus aus dem Wunschbezirk der Macht.

Die Natur in ihrer Gesamtheit, die von uns

unabhangig existierende, verlauft wellen—

und spiralformig entlang unseres Raum—Zeit-

Kontinuums, und wenn wir auch mehr als nur

scheue Einblicke in ihre Bewegung erlangen,
immer werden wir nur die 'Wellenkamme zu

sehen bekommen oder die Wellentaler, nie

den ProzeB in seiner Vollendung betrachten

konnen.

Die scheinbare Ruhe und gleichzeitige Be-

wegung, in der sich der_Naturzustand befin—

det, hat beim Menschen jene optische Téiu-

schung im ‘Gefolge seiner Evolution hervor—

gerufen, die zur Gewohnheit erstarrt ist und

gegen die anzukéimpfen es gilt. Der Staat, das

Instrument, die Menschen im Zaum zu hal-

ten, ist der gesellschaftliche Ausdruck fiir re—

pressiven StilIstand. Verhinderung von Bewe-

gung, um die Strukturen der Macht zu erhal-

ten. Die'Wissenschaft, die Erkenntnis, die

Technik ist dem Sinnverhalten, dem Gewohn-

heitstier Mensch, seinen entwickelten Instink-

ten um Eiszeiten voraus. Die Herrschenden

denken nicht daran, sich selber abzuschaffen.

Die Natur schafft mit Bosheiten Korrekturen

Jede hohere Sphere der Weisheit des Men-

schen schafft ihm gleichzeitg eine neue Art

des Analphabetismus. Sein von der Natur ein-

gebauter Bewegungsapparat ist die Unzufrie-
denheit, die der Mensch in seiner gerade ge—

genwartigen Lage verspfirt, diese Qualitat ist

auch seine Tragodie. In einer von okonomi—

schen sz’ingen unabhangigen Zukunft wird

er deshalb Schmerzen und Freude empfin-
den, von denen er sich heute noch keine Vor-

stellungen machen kann.

Das UnterbewuBtsein schafft Abneigung
gegen eine ferne Utopie, das BewuBtsein

sehnt sich danach. Und umgedreht. Erst

wenn er aus dieser Dialelktik entrinnt, Wird er

zu neuen Ufern entkommen konnen. Die Un—

zufriedenheit bleibt ihm allemal.

V.

Der Wechsel von einer Manngergesellschaft
in die andere kann heilsam sein. Die Sicht zu-

rfick, von auBen, die man einst von innen er—

lebt hat, und die neue Sicht von innen, die

man einst von auBen mitanzusehen hatte, ver-

schmelzen nach und nach zu einem kontur—

kriftigen Blick, der diesem oder jenem Vor-

teil zwar genug Achtung ein‘raumt, aber doch

klar zu erkennen gezwungen ist, daB beiallen

6konomischen wie gesellsch‘aftlichen Unter—

schieden das ffihrende P r i n z i p d e s M a

n n e s, sein ausbeuterischer Charakter und

der Grad seiner Deformation beiden Gesell-

schaften etwas Gemeinsames verleiht.

Ein dialektischer Mderspi’uch: die Tod—

feindschaft beider Systeme unter der Kuppel
der Kathedrale einer Mannergesellschaft,
und beiden ist das gleiche Mittel zur Erhal—

'tung ihrer Mach! fulminant (mitreiBend, gléin-
zend, d.Red.): die Entwicklung einer funktio-

nierenden Scheinwirklichkeit auf der Oberfla—

che ihrerldeologien, um sie als Wirklichkeit in

die Hime der Massen einzubrennen, damit

diese sich besser fiihren lassen. Es ware natur-

lich zu einfach gedacht zu plauben, dies alles

, geschéihe nur in rein beWUBter Machtausfi-

bung, schon glauben die Herrschenden selbst

daran, ihre Scheinwirklichkeit Sei nicht

Scheinwirklichkeit, sondern die Wirklichkeit,
die existiert, und die Massen stehen, wenn ih—

nen nicht gerade der Hunger die Zehen fres-

sen 1513:, in der Beurteilung des Seins den

Machtigen um nichts nach. Das ist die Ge-

schichte der Mannergesellschaft, die an ei-

nem gewissen Punkt angelangt ist, und nicht

irgendein fiberraschender Zustand, der aus

dem Nichts entstanden ware. GewiB, die

Funktion der Technik spielt eine immense

Rolle, aber Technik war zu allen Zeiten ein

Instrument der Zerstorung und des Lebens.

A l l e i n der Gedanke, der dahintersteckt,
ist schuld, ihn gilt es abzuschaffen, also die

Vorherrrschaft der Manner und damit ihrer

okonomischen Verhiiltnisse, ehe die Riick-

kopplung aus ihren Maschinen uns vollends

in eine Scheinwelt verffihrt hat.

Die Kfinstler sollten keine Scheingeistcr
des Scheinzeitgeistes sein. Die Pcrfcktionie-

rung einer Scheinkunstwelt, die letzte Arbeit,
die die Machtigen mit Beifall zulasscn. Die

Inhalte sind ausrangiert. Die Form Hologra—
phie.

V].

Der Preis: Der Verlust der Authenlizitiil

Alles Leben, das sich aufrafft, den Bewegun—
gen seinerTiefe gehorchen zu wollen, den Ge-
danken seiner Urspriinglichkeit folgen zu

mfissen, die Gefiihle der Vorsicht erachten

mochten, wird sich in latenter Auseinander—

setzung mit der Diktatur der Oberflache bc—

finden und die Unsicherheit verspiiren, mit

der es die eigene Bewegung einst zu betrach-
ten entschlossen war, um jetzt, mit dem ZWci-

fel behaftet, die Tiefe als etwas Unsauberes,
Schmuddliges, nicht der Oberfléichenhygiene
Entsprechendes verachten zu sollen. Es

glaubt auf Dauer an einen ProzeB der Reini-

gung, in dem es mit der Miihe einer Zeitlu-

penvergewaltigung gegen sich und andere

den Forderungen der Oberflache langsam un-

terliegt und Erfahrungen, Sprache, Wahrneh-

mung, Gedanken, Liebe, Hoffnung dem Ra-

ster der alles beherrschenden Oberfliiche an-

gleicht.
Wie kann die Wirklichkeit von Schein und

Oberfliiche beherrscht sein, wenn doch Wis-

senschaft und Technik bis in den Kern der Welt

vordringen, den Urstoffdes Lebens zu ergriin-
den? Doch es besteht ein direkter Zusammen-

hang zwischen 6konomischen Notwendigkei-
ten und der Ideologie, die aus Notwendigkei-
ten kommt. Der Preis, den die Mehrheit der

Menschheit zu zahlen hat fiir die fortsehrei-
tende, die Zukunft sich sichernde Mannerge-
sellschaft (und sei es auch, daB selbst Frauen,
wenn sie bessere Manner sind, zur Verwal-

tung der Ma‘cht herangezogen werden) ist der

Verlust der Authentizitéit. (Das mag vielleicht

A
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am Anfang der angeborenen und anerzoge—
nen Gewohnheitssucht des Menschen entge-
genkommen, aber auf die Dauer wird es die

Identitiiten zerstoren). Im' Brecht-Jahrbuch
1980 verallgemeinert der Dichter Heiner Mfil-

ler das Problem: Nur der zunehmende Druck

authentischer Erfahrung, vorausgesetzt, daB

er die Massen ergreift, entwickelt die Féhig-
keit, der Geschichte ins WeiBe im Auge zu se-

hen, die das Ende der Politik und der Beginn
einer Geschichte des Menschen sein knnn.

Natiirlich ist der Vcrlust liingst eine wahr—

nehmbare GroBe in der Berechnunhg der ge-

genwéirtigen Verhiiltnisse.

Dem Kiinstler bleibt beides, die Beschrei-

bung des Verlusts wie die Behandlung der

sich verengenden Tiefen, um mit dem ewigen
Schmerz aus seinem Sein fiir eine gewisse
Zeit sich die Waage halten zu k6nnen, wichtig
bleibt nur, dal3 er sich nie, aus welchen Griin-

den auch immer, den authentischen Erfahrun-

gen entzieht, um der Herrschaft der Oberflfi-

che und Tagespolitik zu dienen.

VII.

Menschlidre Ersatzbefriedigung
-

oder: die Null-Eins-Dramaturgie der Compu-
ter

Die Sprache ist zum Geometer verkommen,
der unabléissig Scheinwfinsche und Scheinpro-
bleme verrniBt, um die Diskrepanz, die noch

immer zu ahnen ist zwischen Schein und tiefe-

rer Bedeutung des scheiBenden, urinierenden
Lebens zu entkommen. Die angeborene Tréig—
heit des Menschen scheint sich dabei selber
fiberwinden zu konnen, und man ist sehr
schnell bereit zu glauben, in der Wiederkehr
des ewig Gleiehen jene Neuartigkeit eines

Prozesses leben zu konnen, der es einem er-

laubt, die Trigheit ohne groBe Anstrengung
zu iiberwinden, einfach indem man sich sin-
ken liiBt, um sich zu erheben. Ohne zu wis-

sen, daB Schein und Oberfléiche jenen unheil-
vollen Pakt eingegangen sind, der uns Men-
schen jede Art von Bewegung, Gedanken

Ol/LeinwandGeorg Janthur Nebenich

und Leben so zu stimulieren in der Lage ist,
daB wir vermeinen, es handle sich um unsere

eigene Bewegung, Gedanken, Leben, Die

Freiheit, die wir suchen. Das Ich zwischen Lii—

ge und Sprache ist ein hochst reziprok funk—
tionierendes Ich, wenn es darum geht, sich
von der Wirklichkeit absetzen zu konnen, um

ffir einen guten Moment so ins BewuBtsein zu

verkeilen, daB man sich einbilden kann, sie

wenigstens fiir eine gewisse Zeit wirklich er-

'lebt zu haben, genieBen zu kénnen, sie dem
Gediichtnis fiberantwortet zu haben, auch
wenn sie nur scheinbar als Fléche eines Bildes
vorhanden gewesen sind. Je stiirker die Aus-

hohlung des Ichs von auBcn voransehreitet,
umSo intensiver beharrt das verbleibende
Scheinich auf der Selbsténdigkeit, seine
scheinbar wirklichen Entscheidungsmoglich—

keiten selbst losen, bedenken und behandeln

zu wollen. Das wieder veranlaBt und beféihigt
das AuBen, dem Ich und damit auch sich

selbst, allerlei Scheinaufgaben, Scheinbefrie-

digungen und Probleme, konsumtrn'chtig, die

Einfalt als Vielfalt veréiuBernd, zurVerlijgung
zu stellen. Der Wust von Ersatzlosungen ffillt

die Kaufhfiuser, Wohnzimmer, Gehirne und

Institutionen. Die Flut von An- und Abschalt—

barem entspricht der Null-Eins—Dramaturgie
von Computern und hat in den Menschen

lingst die Fata Morgana fcrner Wiinsche zur

wirklichen Ersatzbefriedigung werden lassen,
so daB sie nicht einmal spiiren werden, wenn

die Verodung ihnen langsam die Beine empor

steigt, um ihnen vollends den Gnraus zu ma-

chen. In einer Gcsellschaft, die aul Leistung
dringt, mit dem Spruch iiber dem Tor Geld

machtfrei, wird es fiir die Mehrheit der Men-

schen nicht anders gehen konnen zu existie-

ren, als daB sie die einlechen und komplizier—
ten gesellschaftlichen und menschlichen Wi-

dersprfiche in die niedere Sphiire von Schein—

problemen erheben, um ihnen wenigstens fiir

kurze Zeit und spiiter {fir immer zu cntflie-

hen. Die Entfremdung und Ablenkung von

Wirklichkeit ist allen Machtsystemen imma-

nent. Der Glaube, die Vollkommenheit der

Teehnik konne die Probleme der Menschen

und Gesellschaft losen, ist ein Irrglaube. Den-

noch wire es so angenehm, das zu hoffen, die

Verffihrung ist groB. Unterschwcllig mochte

man gem auf der H6hc des Wissens seiner-

Zeit Platz nehmen, im Einverstiindnis mit

den Vorgaben der Macht, allein die Technik

ist die Basis der hcutigen Macht. Ihr Trick: jc-
der Scheingedanke, jcde Dummheit, jede Lii-

ge enthélt das Giitesicgel der Wirklichkeit,
der Authentizitét durch vollendet [unktionie-

rende Technik. In einer Gesellsclmft, die auf

Macht beruht, wird jede Moglichkeit Von

elektronisch immer wiedcr 11erstclll3arcr Peri-

petie mit anschlieBendcr Losung des Kon-
flikts in Form eines kathartisehen Comics nur

allzugern angenommcn. Eine vorziigliche
Dramaturgie zur chrwindung von Triiglieit
und Widerspriichen unter Auslassung eigencr
Bewegung; sollte mzm diese Teclmik nicht
auch im Leben in Anwendung bringcn. Hier

gilt >Steter Tropfen hohlt den Stein<, auf die
Dauer ist keiner dngegen gefeit; zu glauben
immun zu sein, unterscliiitzt ganz offensicht-
lich die aggressive Untcrschwelligkeit von Rc-
klame. Die Unterseheidungsmoglichkciten,
die Kriterien, eine wirkliche Welt von einer

Scheinwelt trennen zu konnen, gelingt hoch-
stens noch zwischen dem niiehtlichen Traum
und dem morgendlichen Aufwachen. Alles
andere ist eingeebnet, und jedcr Versuch sich
mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen,
wird als Spleen, Terror, Idiotie einiger Zu-

kurzgekommener. Irrer, Leistungsschwacher,
subversiver Elemente abgetan, die, indem sie
sich mit einem liochst belnnglosen Vehikel

herumschlagen, nur den ruhigen Ablauf des

Lebens storen und also verschwinden sollten.

Aber, wird man einwenden, das ist nicht

mehr als eine finstermalende Zukunft, Defii—

tismus, Nekrophilie und dergleichen mehr.

Wir sehen dOCh tiiglich Hungersno'te, Erdbe-

ben, Morde, Biirgerkriege, Unterdriickung
und dergleichen mehr bis zum UberdruB. Das

ist doch der scharfe Wind der Wirklichkeit,
der uns nichts vergessen machen liiBt, so sehr
wir uns auch nach der griinen Wiese sehnen.

Das wirkliche Blut. Die Last des Hungers,
unter denen die Korper wie Grashalme knik-

ken. Die Liige der Herrschenden. Die Natur—‘

katastrophen. Die Kriege.
GewiB gibt es noch manchen Scllauder,



aber die Verdrfingung funktioniert. Nichts ist

so rigoros Balsam fiir die schmerzerblicken—

den Sinne wie der wirkliche Tod, das wirkli-

che Unglfick, der aus Druckerschwfirze oder

Zeilcnbildem quillt, ist es doch wohlgef‘ailli-
ger Kitzel, das eigene kleine Unglfick vor—

fibergehend vergessen zu machen. Aus der

Vorgabe von Bildern, in denen es immer ei-

nem schlechter geht oder viel viel besser,

sieht die Staatsgewalt ein wesentliches Regi-
ster zur Befriedigung der Massen. Die Berich-

te aus der wirklichen Welt werden auf dem Ta-

blctt serviert, ails >>Berichte aus der H611e<<.

Der Kitzel des Menschen, den er verspfirt
beim Anblick des Grauens, sich Gott sei

Dank aus diesem Schrecken entfernt zu ha—

ben, ist eingeplant.
~ Ebenso das Produkt

aus dieser Ideologie: welch ein Gliick, in der

hohercn Sphiire unseres BewuBtseins leben

Zu konncn. Das Blutopfer gilt als B eweis fur

die Richtigkcit der gegenwfirtig sich ent—

wickelnden Schcinwelt. Gelernt aus dem Fa-

schismus, niemals wieder Massenmord und

Blutbad fiir ein unblutiges Sterben und den

stillen Tod der Feinde. Wir verteidigen bis

zum iiuBersten unsere Scheinwelt, und sei es

mit einem Knopfdruck auf den Computer,
niemals wollen wir wieder in die Barbarei des

Ursprungs zuriickfallen.

VIII.

Die Zukunft bedeutet die Abschaffung des

Patriarchats

Michel Foucault schreibt in seinem Essay

>>Das Dcnken des AuBen<<Biiber die Sirenen

der griechischen Mythologie des Homer: »Ih-

re Verfiihrungskraft liegt weniger in dem, was

sie‘vcrnchmen lassen, als in dem, wasjenseits
ihrer Worte gliinzt, in der Zukunft, die sie an-

kiindigen. Was die Sirenen Odysseus verspre—

chen zu singen, ist die Vergangenheit seiner
cigenen Heldcntaten, gelitten und gelebt, die

fiir die Zukunft in Gedichte verwandelt wer-

den.« Die heutigen Helden sind der Schlips

tragende Angestcllte, der funktionierende

Funktiona‘r, der willige Student, der leistungs—

fiihige Facharbeiter, dcr sich seinem Schicksal

Crgebcnde Arbeitslose. Das AuBen, der

herrschende Staat, der auf sie alle, wie Got—

ter, herniederblickt und die Sirenen fest im

Griff hat. Dem Gesange der Sirenen zu fol-

gen kostet nicht mehr den Tod auf der Stelle.

Ihr Lied ist an- und absehaltbar und liegt

nicht, wie das aus Odysseus Zeiten fi‘lr uns

heute, jcnseits aller MutmaBungen, die Vera

lockung scheint uns kalkulierbar zu sein, der

Kampf eher mit dem Gewicht auf die Wahl

der Sendung als ihr zu widerstehen. Die tech-

nischen Sirenen verspreehen dem Helden die

Hauptrolle in ihrem Programm, gebeugte
Dienerschaft zu seinen FuBen, den Luxus an

Information, sie liefern den schénen und bit-

teren Schein, als Wirklichkeit scheinbar verar—

beitet, der aus Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft gleichermaBen herriihrt. Sie

$in in der Lage, dem Helden die Unsterb-

lichkeit zu vermitteln, indem sie ihn an der

Unendlichen Wiederholung seiner Taten teil-

haben lassen. Er darf auferstehen und nieder—

gehcn, wie es ihm und der Elektronik geféillt.
Seine mittelméBige Geschichte wird in glin—
Zende Abenteuer umgemfinzt, die Gegenwart
Vermittelt ihm die Mdglichkeit fur alle Frei-

heiten, und fiir die Zukunft ist ihm ein Platz

an der Tafel der Staatsgétter sicher. Der Held

heute muB keinen trojanischen Krieg ausfech-

1611, um einer mérderischen Heimkehr aufge-

\

sessen zu sein, er kehrt téglich heim aus dem

Krieg, um an Kriegen teilnehmen zu konnen,

seinem eigenen oder dem der anderen, lassig

zuriickgelehnt im SchoB eines bequemen Ses-

sels. Er — der Held, in der Rolle eines Hel—

den, der er gewesen ist und jederzeit wieder

sein konnte, wenn es ihm in den Kopf kfime,

ein Held sein zu wollen, der er sowieso ist. Er

glaubt jedesmal, sein eigenes Ich wahrneh-

men zu kénnen, um sich darfiber zu erheben,

die Potenzierung des Scheins, das sein eige-

\\\\E
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Georg Janthur

nes Leben sein konnte, léiBt ihn in eine Verne-

belung kippen, die ihn aus der gespiirten Mi—

serabilitiit seiner Existenz entwischen lfiBt,
um in Wunschbezirke aufzusteigen, die ihm

seine Individualitéit als einzigartig vor allen

anderen erscheinen lassen. Die Bequemlich—
keit, fiir ein paar Stunden unsterblich erschei-

nen zu konnen, bei den Gottem sitzen zu diir—

fen, selbst ein kleiner Gott, der sich die Frei—

heit der Einbildung zu erlauben gestattet,
lfiBt die Helden knicken wie 'Stroh und macht

sie stfihlern im Sinne der Macht fiir den kom-

menden Tag.
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Gegen den elektronischen Gesang der Si-

renen ist Haschisch ein Pfefferminzkriiutlein.

Die Fléchenbombardierung des Angestell-
ten zeitigt Wirkung. Bald wird er zum Abhiin-

gigen, der wie jeder Siichtige glaubt, sich fest

im Griff zu haben, und der geistige Schiff-

bruch driftet in dem—MaBe fort, als er in Wie-

derholungen von der Perfektion seiner Aberr-

teuer, Hymnen seiner Handlungen und Leid

und Gliick seines vergangenen Lebens, durch

den Singsang der Sirenen zu erfahren glaubt.

Der Raum des ursprfinglichen Schmeries ver-

wandelt sich in die Flfiche lustbar konsumier—

ter Schmerzen. Die Erinnerung nimmt eine

andere Lesart des eigenen Vergangenen und

der Geschichte an. Die Erfahrung ver-

schwimmt und stellt sich fiir die Zukunft dar-

aufein, die kommenden Schmerzen sich nur

noeh‘ lustvoll zu gestatten. Die staatliche Ob-

servation von menschlichen Regungen wird

als notwendige prophylaktische HygienemaB-
nahrne anerkannt. Jede Handlung, die der ge-
normten Zeilenfrequenz zuwiderlfiuft und die

eingefibte Erwartenshaltung nicht bedient,
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die Form nicht akzeptiert, die allgemein Mo-

de ist, wird als Anschlag gegen den Frieden,
die Freiheit, die Demokratie, den Sozialis-

mus gewertet und dementsprechend auch ver-

folgt.
Der hohe Standard der Technik, ein per-

fekt ausgeklfigeltes System von Zeichen und

Merkmalen, das sich eliingst selbst ausgeklfi-
gelt hat, um die Erhalter nnd Verwerter und

NutznieBer der Oberfliiche auf den ersten

Blick wahrzunehmen, gebietet fiber den Men-

schenbestand der Angestellten und Funktio-

niire, die die Macht unterschwellig zu verwal-

ten haben. Jede Kunst, die sich da konsumier—

bar gibt und ist, wird zum Reaktionfir. Wer

sich dem Strom, fiigt, befindet sich in einem

parffimierten Kloakentfimpel mit Blick zum

Himmel, der ein riesiger Bildschirm ist, auf

dem Wolken, als wfiren es wirkliche, dahinra-

sen, und macht seine Angestellteniyrik in dcr

Hoffnung auf einen Goldregen.
Wofiir also noch Kunst und gegen wen? Sie

kann nur, iihnlich wic die Wissenschaft, die

,
sich mit gegenwéirtig nicht brauchbaren weit-

zukfinftigen Modellen beschéiftigt, den Ver—

such unternehmen, einen Vorgriff zu wagen,

Ge-tg

Versuch mit zwei H

der, wenn er gelingt, dem Auflungsprozefi der

Menschheit zuwiderléuft, um ihn cines Tages
Von ihrer Seite aus stoppen zu kénncn. Die

Zukunft bedeutet die Abschaffung des Pa-

triarchats. Die Auflésung der Minncrgesell—
schaft und damit der Weg von der Oberfliichc

hin zur Gesamtheit der Schépfung und ihrcr

wirklichen Probleme, die die Menschhcit auf

dem Wege ist zu suchen, seit sie besteht.

IX.

DDR und BRD

Bci der Betrachtung der unterschiedlichcn

Ausgangspunkte, denen nach der Zcrschla-

gung des Faschismus die beiden vcrschicde-
nen Gesellschaftssysteme im‘ befrcitcn

Deutschland unterworfen waren, konntc kei-
ner voraussehen, wie sehr die Methodcn bei-

der zur Erhaltung ihrcr Macht sich cinmal an-

gleichen werden.

Auf der éstlichen Seite die konscqucntc
Abrechnung mit dem Faschismus und dcncn,
die ihn geférdert hatten (Bodenreform, Ent-

Enden zum Horizont s.praktisch
’

’

61/1e1nwand
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Cignung usw.). Auf der westlichen Seite der

Versuch einer biirgerlichen Demokratie unter

Beri’icksichtigung der Fehler von Weimar.

Die sozialistische Gesellschaft war in der

Lage, Teile des Wesens und die menschenvefi

achtende Tendenz des Faschismus in seinem

historischen Umfeld klar zu erkennen und

handelte erkenntnismafiig dementsprechend
(zu Beginn eine antifaschistisch-demokrati—
sche Ordnung), sie konnte aber auch nicht

umh'in, weil sie eben nur eine Mannergesell-
schaft neuen Typus war, gewisse totalitéire

Herrschaftsformen zu fibernehmen, um die

Aufrcchterhaltung ihrer Staatsmacht zu si-

chern.

Im Gegcnsatz dazu nahm die kapitalisti-
sche Gesellschaft im anderen Teil Deutsch—

lands jeden Faschisten auf, der wenigstens
iiber Nacht eine andere Gesinnung andeute-

te. Natiirlich konnte das Kapital nicht ver-

antwortlich gemacht werden, denn von was

solltc die Bourgeoisie leben, wenn nicht vom

Mehrwert. Also berief man sich auf die Per-

kaltem Krieg und friedlicher Koexistenz, und

die Geschwindigkeit im Wechselbad nimmt

zu. Der Mannersozialismus kann warten, die

Dritte Welt ist reif ffir Veranderungen, der

Kapitalismus bekommt die kalte Wut des Wis-

sensehaftlers bei dem Gedanken, seine fast

vollendete Maschine nicht zu Ende bauen zu

konnen. Er wird aggressiv. Das dialcktische

Verhéiltnis beider so unterschiedlichen Man-

nergesellschaften besteht darin, daB die kapi-
talistische Welt ihre Form verinnerlicht hat

und die sozialistische Welt ihren Inhalt verau-

Berlicht. Die jeweilige Degeneration, Perver-

sion, Deformation, die die Entfernung aus

dem Urspmng mit sich brachte in der Hoff-

nung auf eine neue Identitiit, ist beiden Ge-

sellschaftsordnungen gemeinsam und fiigt sie

‘auf einem héheren Spiralbogen der Geschich-

te wieder zusa'mmen, eben zu einer Manner-

machtgesellschaft.
Zwar scheinen beide Halften, wenn man

sic klassisch betrachtet, in einen antagonisti-
schen Widerspruch verstrickt, und soweit es

rungen, Entwicklungen und Betrachtungen,
wenn sie nicht gerade von ein paar Frauen

mitbetrieben werden, die im Solde der Man-

ner stehen, ausschlieBlich das Werk der Man—

nergesellschaft sind. Wenn die Menschen sich

je durch Verstand eine Perspektive geschaffen
haben,‘ die Welt gedanklich zu erfassen, so

sind ihnen wenigstens zwei Perspektiven ge-

geben, namlich die der Frauen und die der

Manner. Sie gilt es zu nutzen in der Zukunft.

Natiirlich wird das nur'geschehen, wenn die

Mannergesellschaft abgeschafft ist und ein

,

freies Spiel beider Geschlechter sich entfaltet

auf der Grundlage der Negation von Eigen-
tum in 6konomischer Hinsicht.

Mit der Auseinandersetzung, die beide Per-

spektiven ffihren warden, beginnt die wirkli-

che Tragiidie der Mensdlheit. Aus der Per-

spekTive eines Mannes gedachT
X.

Alle Haltungen zur Welt, Hoffnungen und Ta-

ten',_ mit ihr zurechtzukommen, gehen davon

Sénlichkcit der Geschichte und ihre alleinige
Schld am Geschehen im Dritten Reich und

Vertraute ansonsten aufeine pluralistische Ge-

sellschaft und den Zahn der Zeit, der an alter]
Nazis nagte. Schnell vergessen, war die Devr-

se.

Zuguterletzt und nicht das letzte drangten

Von der einen Scite der McCarthyismus und

Z“If der anderen der Stalinismus vehement auf

das geistig durch den Faschismus miBgebllde-
‘6 Deutschland und erklarten es filr die Naht-

Stellc kommender Konflikte.

chn es je Traume, Hoffnungen, Bestre-

bungcn gcgeben hat, aus der Geschichte ler—

ncn zu wollen, und es hat sie bestimmt gege-

hen, auf beiden Seiten, so muBten sic gleich
zu Anfang des neucn Anfangs begraben wor-

den sein, dcnn ihre Ausmerzung ist die Vor—

flussctzung [fir das sich entwickclnde Manner-
machtsystem, unter welchen Kleide auch im-

mer. Seither wechselt die Weltlage zwischen

\

Georg Janthu: ...ein Bein unterhalb -s. theoretisch

die ékonomischen Verhaltnisse betrifft, ist er

auch nicht auszuschlieBen, allein sind Natur

und Gesellschaft nicht nur auf einen Wider—

spruch zu reduzieren, ihre Qualita't ist die dia-

lektische Einheit von Gegenséitzen, Irreversi-

bilitat und Unvorhersehbarkeiten, das will

heiBen, daB die Geschwindigkeit von Prozes-

sen und Entwicklungen innerhalb der

Menschheit, Technik und Natur einen nicht

zu unterschéitzenden Faktor darstellt. Was ge-

genwartig ein antagonistischer Widerspruch

ist, kann durch die Rasanz der Verschiebung

von Wissen und Verhaltnissen in sein Gegen—

teil gedrangt werden., Auch die Perspektive

der Macht verandert die AusschlieBlichkeiten

ihrer Betrachtung, wenn es an die Substanz

ihrer Privilegien und um ihre Erhaltung ge-

hen sollte.

Man muB immer wieder bedenken, daB

fiber die Halfte der Menschheit den Frauen

eigen ist, jedoch die grundlegenden Verande-

fil/Leinwand

aus, der Mensch sei Mittelpunkt, die Sonne,
um die sich alles dreht und verdreht. Ein

Wunschdenken, das mit der Wirklichkeit

nichts zu tun hat. Der Mensch sei cin freics

Subjekt. Oder: die Gemeinschaft erst schaffe

die Freiheit fiir das Individuum und seine/ihre

Bedfirfnisse.

Der Mensch ist weder frei noch unfrci. Er

ist in Bewegung. Seine Urspn‘inglichkeit wic

die aller Materie ist Bewegung. Ihm das wie-

der bewuBt zu machen, kann eine Aufgabc
von Kunst sein.

So endet der Vortrag mit Holderlin:

>Meist haben sich Dichter zu Anfang oder

zu Ende einer Weltperiode gebildet. Mit Ge-

sang steigen die Volker aus dem Himmel ihrer

Kindheit ins tatige Leben, ins Land der Kul-

tur. Mit Gesang kehren sie von da zuriick ins

ursprfingliche Leben. Die Kunst ist der Uber—

gang aus der Natur zur Bildung und aus der

Bildung zur Natur.<

s

A]
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Die DDR hinkt neUen >>Freiheiten«
hinterher . . .

— Literatur—be-reinigung am

Beispiel Hans “flee-g
Von Benrd Siege/

Hans Linen mi Bniie) darf im ,, Fisenecke- roze

den Verhandiungssaal nicht mehr betreten
unsioln Bilaemem‘

Auf die Bedeutung und Neuherausgabe von

Ein-Literatur aus der Zeit von 1933—45 wur-

dc jfingst im SF hingewiesen (siehe Beitrag
fiber die »schwarz-rote« Exilreihe, SF-22).
Manchmal ist unter der Exil-Literatur auch
ein Werk, das direkt Bezug nimmt auf Perso—

nen, die dem libertaren Spektrum der Wei-
marer, Republik zuzurechnen sind. Die Hijlle
sieht dich an von Irmgard Litten gehort zu

diesen Biichern. Irmgard Littens Buch wurde

Anfang Dezernber 1986 in der Wochenzei-

tung DIE ZEIT (Nr.50) einer breiteren Of-
fentlichkeit vorgestellt. Leider ist die Autorin
des Artikels, die ZEIT-Mitherausgeberin
Marion Griifin v. Dénhoff, an eine zensierie
DDR—»Neuausgabe« (oder klingt >>Féii-

schung<< deutlicher?) geraten. In folgendem
Artikel sollen die zensierten Stellen veréf—

fentlicht werden, dadurch wird auch der Be-

zug des Buehes zu libertaren Menschen deut-

licher. Vorweg aber 5011 Hank Linen, der

Sohn Irmgard Littens, kurz vorgestellt wer-

den, denn urn sein grausames Sehieksal bis zu

seiner Ermordung 1938 durch die Nazis gcht
es hauptséichlieh in dem Buch.

Hans Litten

Sein Vater war Jurist und Professor an der

Universitéit. Hans wird ebcnfalls Jurist und

bekannter und erfolgreichcr Linksanwalt.

Von Rudolf Olden (siehe auch >>schwarz-r0-

te« Fischer-Reihe) erfahren wir in dem Vor-

wort zu Irmgard Littens Buches Details iiber

Hans Litten. Leider hat die SED auch am

Vorwort rumgesclmippelt und die ZEIT hat

es so fibernommen. Lassen wir Rudolf Olden

berichten:

»Ich sah ihn das erste Mal in einer Versamm-

lung der LIGA FUR MVENSCHENRECHTE
. .« »Was er sagtcr entsprach der radikalen‘

'

These der Jugendbewegung: daB"die Jugend
ein Recht auf ihr eigenes Leben, auf Selbst-

bestimmung, habe und daB wir Erwachsenen,
auch wenn wlr, wie hier, die Rechte Jugendli-
Cher verteidigten. kein Recht auf Einmi-

schung héitten.« (. . .) »Als ieh Hans Litten

das néichste Mal sah, trug er die schwa‘rze An-

waltsrobe und verteidigte in einem politi-
schen Prozess.« (. . .) >>Er gab keines seiner

Rechte, auch das kleinste nicht, auf<< (i . .)
>>Er war hier so radikal wie er in jener Ver-

sammlung bei der Vertretung der Jugcnd-
rechte gewesen war; aber scin Radikalismus

zeigte sich nicht in den iiuBeren Mitteln.«

Weiter berichtet Rudolf Oldcnm in scinem

Vorwort, daB sich Hans Litton gelcgentlieh
>>revolutionéirer Marxist<< nanntc und sich

»weit links von der kommunistisehen Partci<<
einstufte. Er selbst schiitzte Hans Litten als

Christen ein, »so unerbittlicli in seinem Chri—

stentum, daB er buchstiiblieli nach dcr Berg—
predigt leben _wollte . . .«

Well es Hans Litten gelang, kommunisti-
sche und andere linksstehendc Angeklagte in
den politischen Prozcssen frcizubekommen,
er andererseits aber nicht selten Nazis vor

Gerieht entlarvte. zog er die Aufmerksam-
keuft und Abneigung der Nazis auf sich. Laut
ZEIT gelang es Hans Litten sogar, Hitler in

einem ProzeB (1931) gcgen Kommunisten als

Zeugen vorzuladen und ihn vor Gericht bloB-

zustellen. Dazu noehmals Rudolf Olden: Er

machte Hitler >>ein paar Mal wfitend und lieB
ihn zwei Stunden lang betr‘zichtlich sehwitzen.
Ob damals irgendjemand im Saal cine Ah-

nung hatte, daB er sich selbst das Urteil qual-
vollen Todes gesproehen hatte?«

Die Rache der Nazis kam in der Nacht dcs

Reichtagsbrandes. Hans Litten wurde ver-

schleppt. Am 28. Februar 1933 holte man ihn

morgens um »4 Uhr aus dem Bett« weiB Irm-

gard Litten in ihrem Buch zu berichten. Er
wurde in das KZ Sonnenburg gebracht und

warMithéiftling von Erich Miihsam. Einmal
wurde Zenzl Millisam beim Besuch ihrcs

Marines zugefliistert, »Littcn befiinde sich in
so schlimmem Zustande, daB ihn keiner dcr

Hfiftlinge mehr zu Gesicht bek‘zime. chzl

Mfihsams Bericht von einem Besuch im KZ

Sonnenburg endet mit den Worten >>Caspar,
‘Litten, Miihsam, Ossictzky wurdcn am

schlimmsten miBlmndelt.« Nach Protesten
von Irmgard Litten und ihrer Bekannten wur-

de Hans Litten nach Spandau verlegt, wo er

sich von schweren Verletzungen, die ihm SA-

Leute zugefiigt haben erholen sollte. Aller-



dings blieb ein Bein dauerhaft steif, der Kie—

fer war gebrochen, Zahne waren ausgeschla-
gen, das Gehor und ein Auge waren unheil-

bar verletzt. Der Psychoterrorder Nazis trieb

Hans Litten zu einem Selbstmordversuch.

Diesen fiberlebte er. Doch keine Solidaritéit,

kein Amnestie-ErlaB war fiir Litten erfolg—
reich. Die Fiihrung der NSDAP verhinderte

erfolgreich seine Freilassung. Er kam noch in

verschiedenste KZ’s wie Buchenwald oder

Lichtenburg und schlieBIich nach Dachau, wo.

er 1938 von den Nazis ermordet wurde.

Die Streichungen made in DDR

Wie eingangs schon berichtet nimmt Irmgard
Littens Buch auch bezug auf Mithaftlinge von

Hans Litten aus der libertaren Bewegung, so

auf Erich Miihsam und Kurt Hillver. Merk—

wiirdigerweise wurden etliehc Textstellen in

dem Buch, die auf Kurt Hiller Bezug nehmen

zensicrt oder umgeschrieben. Dabei war Kurt

Hiller als revolutionfirer Pazifist, Antifaschist

11nd Verfechter einer radikalen sexuellen

Autklarung bekannt. Eventuell dfirften Hil-

lers Differenzen mit der Exil-KP (siehe Hil—

lers Buch »Rote Ritter<<, europfiische ideen/

Guhl) der Grund fiir die ZensurmaBnahmen

sein.

Hicr sollen nun die Original-Textstellen
unzensiert wiedergcgeben werden, — zumal

gerade Kurt Hiller — selbst vom KZ Bran—

denburg aus
— die Littens unterstiitzt hat.

Irmgard Litton (unzensiert): »Durch Kurt

Hiller wurde ich kiirzlich fiber alles, was da-

mals in Brandenburg vor sich gegangen ist,

informiert.« (. . .) »Durch Kurt Hiller erhielt

ich auch cine sehr eingehende Schilderung

der damaligen Zustande in Brandenburg.

Am 24. Oktober 1933 wurde er mit einem

Schub Gefangcner in Brandenburg eingelie—
fort, in cin altos Zuchthaus, das in den 2081‘

Jahrcn unter Severing geschlossen wurde,

wcil es den hygienischen Anforderungen
nicht mchr geniigte. Jetzt, fiir die Schutzhéift-

linge war es gut genug. Es beherbergte etwa

1100 Gefangcne. Es wurden immer zwei zu-

Sammen in cine Zelle gesteckt. Hans, der am

sclben Tagc cingeliefert wurde, blieb in Ein-

zelhaft, wcil sich jcder davor driickte, mit ihm

zusammcnzusein. Er wurde von den anderen

Schutzhiiftlingcn wie eine Pestkrankheit ge—

mieden, weil jeder wuBte, daB er besonders

verhaBt war und fiirchtete, sich durch das Zu-

Sammensein mit ihm oder durch die Tatsa—

Che, daB er ihn kannte, zu kompromittieren.
Dies war sehr deprimierend fiir Hans, um so

mehr, als sich unter den Neuankommlingen

einige befanden, die er gut kannte, und de-

nen er viel Gutes getan hatte. Mfihsam ging
es fibrigens ebenso wie Hans.«

Soweit erstmal die Wiedergabe der Schil-

derung Kurt Hillers durch Irmgard Litten. In

der Neuausgabe des Buches wird diese Schil—

derung wiedergegeben, allerdings wurde der

Name Kurt Hillers gestrichen und die Zeilen

entsprechend umgeschrieben. Als dies

SChwieriger wurde, wurden ganze Passagen

chgelassen, so auch folgende:
»Nach einigen Tagen der Haft erschien bei

Kurt Hiller SS-Mann Schwarz, der einen h6—

heren Posten bekleidete, ein verhfiltnismaBi-

gansténdiger Mensch, und fragte ihn, ob er

bereit ware, mit Litten in eine Zelle zu kom-

men und ihn dort zu fiberwachen, um einen

Cmeuten Selbstmordvcrsuch Littens zu ver-

hindern. Hiller erklarte sich bereit, wiewoh]

Cr sich sehr davor ffirchtete. Die Beiden

kanmen sich nur fli‘ichtig, wuBten aber doch

\

voneinander, Wes Geistes 'Kind sie waren.

Kurt Hiller berichtete Hans, daB er dafiir ver-

antwortlich gemacht Wiirde, wenn Hans sich

unter seiner Aufsicht das Leben nahme. Der

gutmiitige Hans hatte niemals einen anderen

fiir sich leiden lassen und versprach
—- nach

einigen Stunden Bedenkzeit, — daB er sich in

der Zelle nichts antun wiirde, so daB Kurt

Hitler beruhigt schlafen konnte. Er fiigte aber

hinzu, daB iiberall da, wo Hiller nicht ver-

antwortlich gemacht werden konne, er mit al-

len Mitteln versuchen werde, sich umzubrin-

gen.
- Aber davon brachte Hiller ihn allmah-

lich ab, indem er ihm immer wieder vorhielt,

wie wichtig gerade seine Person im Kampf ge-

gen den Nationalsozialismus sei. Hans meinte

zwar, daB er einem solchen Dasein nicht ge—

wachsen ware; wenn er die Freiheit wieder

erlangen sollte, wfirde er kein tauglicher

Kampfer mehr sein. 'Aber er lieB sich wenig-

stens dazu bewegen, den Versuch zum

Durchhalten zu machen.,«

'

Es ist unverstandlich, warum die DDR-

Zensoren die oben wiedergegebenen Zeilen

aus Irmgard Littens Buch gestrichen haben.

Sind nicht gerade jene Zeilen wichtig, um ei-

ner -Mythologisierung~ der KZ-Situationen

entgegenzuwirken?
Eines miissen ja die Zensoren auch mer-

ken. Irmgard Littens Buch ist keine Partei-

propaganda, aber auch kein verkliirender

Roman, wie z.B. Anna Seghers »Das siebte

Kreuz<<. Da Irmgard Litten mit ihren Mitteln

Widerstand gegen die Nazis leistet und mit

Hilfe aller moglichen Freunde, spontanen

Helfem und sogar hilfsbereiten Rechtsradi-

kalen den Kampf um die Freilassung Hans

Littens aufnimmt, kann sie erzéihlen bzw.

schreiben, vyas sie wirklich erlebt hat, aber

auch was ihr Mithfiftlinge von Hans Litten

bzw. er selbst ihr zugetragen haben. Ihr Buch

ist ja nicht nur atemberaubender Erlebnisbe-

richt aus dem Widerstand, Zeugnis der Nicht-
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anpassung einer Frau an den NS-Staat, son-

dern dureh die vielen Ein'zelberichte auch von

Mitbetroffenen wie Zenzl Mfihsam oder Kurt

Hiller wird es zur Dokumentation der gram-
envollen Jahre 1933~1938. Schonungslos
wird die Mar von der »guten« Phase des Nazi-

staats vor dem Krieg als Propagandalfige ent-

larvt. Es ware Aufgabe des »Kulturaussehus-

ses<< (néimlich der Antifaschisten Deutseh-

lands!) gewesen, Irmgard Littens — in diesem

Umfang fast einzigartige -— Dokumentation

ungekfirzt bzw. unzensiert wiederzugeben.
Was fehlt noch in der DDR-Ausgabe?
Auf Seite 99 des Originals wurde noehmals

ein ganzer Textblock, in dem es sogar um

Hans Litten selbst geht, gestrichen:
>>Kurt Hiller gibt in seinem 1935 ersehienenen

Berichten fiber seine KZ-Erlebnisse eine kur-

ze Charakteristik von Hans: >Ha'ns Litten,
der kenntnisreich tapfere Verteidiger kom-

munistiseher Angeklagter (selber Mitglied
keiner Partei) und Erich Mfihsam sind die am

brutalsten Gefolterten in dieser Anstalt . . .

Litten ist der uneigennfitzigste, hilfsbereite-

ste Kamerad —

gfitig wie wenige (mir beinahe

zu gfitig, weil er es sogar gegen Schufte ist);
ein tatsa‘ehlich seiner Natur naeh christlicher

Mensch; und auch seiner Uberzeugung nach:

in seiner verwickelten und barocken Ideolo-

gie mischen sich sozialistische mit katholiseh-

theologischen Motiven; er ist ffir Marx—Lenin

und ffir die absoluten Konige des 17. Jahr-

hunderts, gegen Reformation undAufkla-

rung. gegen Goethe, aber ffir Holderlin, ffir

Rilke. er trcibt (und bei ihm ist das eeht) zu-

gleich Prolet- und Marienkult. Lange Zeit

sind wir Zellengenossen. Ich werde die »Heu-

res Bleues« unserer philosophischen, literari-

sehen Gesprfiehe in der Zuehthauszelle nie

vergessen.«

Irmgard Litten berichtet im 6. Kapitel von

einem Befreiungsversueh. Und zwar sollten

Hans Litten und Kurt Hiller von Freunden

sowie zwei als SA-Leuten getarnten Kommu-

nisten befreit werden. Die >>Kommunisten<<

erwiesen sich als Gestapo-Spitzel. Der Plan

lief sehief. In der Neuausgabe des Buches

mfissen ganze Zeilen bzw. Absehnitte umge-
sehrieben werden, weil dort nur noch Hans

Litten befreit werden soll.

Als es darum ging, Seite 110 des Originals
umzusehreiben, hat wohl nichts mehr ge-

klappt. Der Zensor lieB ganze Zeilen weg.
Dabei erfahren wir im Original wie Hans Lit-

ten und Kurt Hiller, trotz der Enttarnung des

Befreiungsplans die Gestapo blufften:

»Uber das, was mit Hans in diesen aufregen-
den Woehen gcschah, blieb ich ahnungslos,
bis ich jetzt von Kurt Hiller einen eingehen-
den Berieht erhielt. Eines Tages, etwa Mitte

Dezember 1933 wurden samtliche Briefe, die

Hans besaB beschlagnahmt, und er wurde mit

Kurt Hiller zusammen in den Bunker ge-
bracht. Nur hohere SS—Beamte durften sich

dem Bunker nahern; sie brachten auch selber

das Essen. Das sprach daffir, daB es sich um

eine wichtige Angelegenheit mit strenger Ge-

heimhaltung handelte. Sie nahmen sofort an,

daB es mit dem Entffihrungsplan im Ziisam-

menhang stand, fiber den Margot im Code

berichtet hatte. Hans hatte noch keine Mog-
lichkeit gehabt, darauf zu antworten. Er

konnte den ganzen Plan Vom >Lager aus<t

nicht beurteilen, stand daher der Angelegen—
heit miBtrauiseh gegenfiber. Merkwfirdiger-
weise lieB man Hans und Kurt Hiller fast drei

Tage zusammen in demselben Bunker. Es
war eisigkalt, der Bunker war nur von auBen
her beleuchtet. Aber sie konnten allcs zusam-

men beraten und einen genauen Plan festle-
'

gen. Sie beschlossen, daB Kurt Hiller Von

niehts wissen sollte. Hans sollte zugeben, dais

er von dem Plan wuBte, daB er ihn weder an-

genommen noch abgelehnt hatte, und er soll-

te dureh die Preisgabe des Code versuchen,
den Beweis zu liefern, daB er passiv geblieben
war. Zunéichst wurde Hiller vernommen, von

einem fiblen Gestapobeamten, aber in Ge-

genwart des Kommandanten, der daffir Sorge
trug, daB cs eine sachliche Vernehmung in

den Formen des Rechtsstaates wurde.

Erste Frage: 0b Litten in personlichen Be-

ziehungen zu einem SS-Mann in Branden-

burg stehe? »Jal« Freude laehte in den Augen
des Gestapobcamten. >>Sehildern sie genauk.
Kurt Hiller schildert genau: >ein SS-Mann,
desscn Vater einensehwierigen ZivilprozeB
ffihrte, horte, daB ein berfihmter Rechtsan-

wat im Lager sei. Er habe Litten gebeten,
ihn in diesem ProzeB‘ zu beraten, was auch ge-
schehen sei.< Die Freude des Gestapobeam-
ten 1am aber naeh, als der Kommandant er-

klart, daB diese Beratungen mit seiner Zu-

stimmung und unter seiner Aufsicht geffihrt
worden seien, daB die Beiden sich sonst nie

gesehen batten, da sie ganz verschiedenen

Abteilungen angehort hatten.

Dann die Suggestivfrage: >>Hat Litten damit

gerechnet, lange im Lager zu bleiben, oder

hoffte er bald wieder in Freiheit zu sein?« »Er

hoffte auf Freiheit, weil sich viele einfluBrei-

ehe Leute, zum Beispiel der Reichswehrmini-
ster v. Blomberg darum bemfihten.« Der Na—

me v. Blomberg machte sichtlich Eindruek

auf den Kommandanten.

>>Worfiber unterhielten Sie sich?« Nun kam

eine eingehendeBSchilderung der Gespache
fiber philosophisehe und literarische Fragen,
fiber Holderlin und Rilke. Enttauseht schloB

d'er Gestapobeamte das Verhor. Hans wurde

drei Wochen lang in strengster Einzelhaft im

Bunker festgehalten. «

Soweit dieser Auszug aus dem Original.
Irmgard und Hans Litten hatten also nicht

wenig mit Kurt Hiller-211 tun. Etwas merk—

wfirdig klingt es zwar schon, wenn Irmgard
Litten hinzuffigt, daB ein KZ-Kommandant

ffir >F0rmen des Reichtsstaats< sorgte. Viel-

leicht wollte Frau Litten auf diese Art auf Wi-

dersprfiche zwischen Faschisten und Konser—

vativen aufmerksam machen. Dies Zeilen
konnten allerhoehstens zur Diskussion anre-

gen und auch hier gibt es keinen Grund, et—

was auszulassen. Die mannigfaltigen Stro-

mungen, Ideen und teilweise Irrrungen des

deutschen Exils dfirfen nieht von Oberwach-
tern des Antifa-Geistes weg- oder glattgeho~
belt werden. Die Bficher und Manifestatio-
nen des antifaschistischen Exils mfissen ganz
und unzensiert wieder veroffentlicht werden.

Zum SchluB soll die Leser/-innen noch et-

was fiber Hans Littens politische Tatigkeit er-

fahren, dies darf er allerdings nur in der 1940

im Exil herausgegebenen Originalausgabe
des Buches. Tragiseh wiederum, weil der

wegzensierte Beitrag von Hans Litten selbst

stammt:

Es >>scheint vielfach die Ansicht zu bestehen,
daB ieh eine hervorragende Funktion in, der

KPD gehabt hattc. Das trifft nieht Zu. Ich ha-

be der KPD nieht einmal als Mitglied ange-

hort, un'd zwar nicht nur ans formellen Grfin-

den, sondern wegen erheblicher politischer
Differenzen. Ieh habe seit 1925 gegen die

Parlaments- und Gewerkscbaftspolitik der

KPD, gegen ihre optimistisehe.Einsehatzung
RuBlands und gegen die Abhangigkeit von

der Moskauer Zentrale (in der ich ein Werk-

zeug der russisehen AuBenpolitik sah) ge-

kampft. Diese meine Stellung habc ich, wo es

. notwendig war, aueh im Geriehtssaal stets be-

tont. Auch habe ich stets, wenn ich in offent-

lichen Versammlungen der Roten Hilfe fiber

irgendwelehe ProzeBe referiert habc, meine

Abgrenzung gegen die KPD vollzogen: inflo-

ge dieser Stellung habe ich auch niemals die

Verteidigung in einem Proch erhalten, in-

dem ffir die KPD als solche ctwas auf dem

Spiele stand. So erldz‘irt es sich z.B. daB ich in

keinem einzigen HoehverratsprozeB vor dem

Reiehsgericht verteidigt habe. Dagegen bin

ich mehrfach vor Gericht ffir Vertreter oppo-
sitionell kommunistiselier oder anarchisti-

seher Gruppen gegen die KPD aufgetreten,
insbesondere vor dem Amtsgericht Lichten-

berg im Kampf gegen die seincrzeitigen kom—

munistischen Stadtréitc und Bezirksvorste-

her.«

Diese Erklarung von Hans Litten ist um—

fangreicher als die hier wiedergcgebenen Zei-

len. Der volle Wortlaut der Erkliirung ist auf

den Seiten 125—127 naclizulesen. Offenbar

ging es hier dem Zensor darum, Littens Tz'i-

tigkeit im Auftrag oppositioneII-kommunisti-
scher bzw. anarchistischer Gruppen zu ver-

schweigen. Bleibt die Frage offen: was war

'damals in Lichtenberg wirklieli los und was

hat die linken Parteien find Gruppen dazu be—

wegt, politische Auseinandersetzungen fiber

das Gericht ablaufen zu lassen?

Allen denen, denen in diesem Artikel zu

Irmgard Littens Buch Szenen des Ungehor—
sams, der Solidaritz’it und der Gegenseitigen
Hilfe fehlen, konnen sie auf last 300 Seiten

des Originals naehlesen. Momentan ist das

Bueh nur durch griiBerc Bibliotheken Oder

fiber die Fernausleihe der Universitiitcn er-

haltlich. (Und eventuell in Antiquariaten)
Der Gerstenberg-Verlag will es voraussieht-

lich innerhalb der niielistcn zwei J ahre unzen-

siertherausgeben.
Die Falsehungen, 1947 und 1984, von KP-

nahen Verlagen herausgegeben und in der

DDR gedruckt, haben aueli anderc Titel:
»Eine Mutter kamplw bzw. (lie Neuausgabe
»Eine Mutter kampft gegen Hitler<<. Die Aus-

gabe von 1947 ist nieht die erste dcutschspra-
chige Ausgabe. Die ersehien bereits 1940 bei

der Editions Nouvellcs Internationales in Pa-
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Georg Janthur Orgo solo-Nach dem Kirchgang— bl/Leinwand

» . . . die Zeit wéichst bins-fiber den K0pf<<
Uber Karl Otten

>>Wahrheit steht gcgen Freiheit

und Freiheit ist wiehtiger als Wahrheit<<

Karl Often

Der Schriftstellcr Karl Often hat sich >>ein Le-

bcn 12mg gewchrt und war den Menschen eng

vcrbunden, die sich cin Leben lang gewehrt
habcn<< (aus dem Vorwort von Morax zu

>>Wurzeln<< von Karl Often).
Einzig die Herausgabc der fiinf interessan—

lestcn Anthologienvflll‘S‘m““W‘ fiber den lite-

rarischen Expressionismus und die jiidischen
Dichtcr haben ihn davor bewahrt vollkom-

men aus der Erinncrung der LeserI-innen

ausgeloscht zu werden, wahrend andere Na-

men und Biicher, nicht selten auch das Leben

Von Autoren/-innen der Aufbruchszeit zu Be-

ginn Clicses Jahrhunderts als »entartet« ver-

boten und vernichtct wurden.

Wic dcr Zufall will, rezensierte die taz im

SOmmer ’86 den autobiographischen Roman

>>Wurzeln<< von Karl Otten, gerade zu einem

Zeitpunkt als ich >>T0rquemadas Schattem

Von Ottcn ein zwcitcsmal las.

>>Torquemadas Schattem ist ein faszinie-

rCnder Roman fiber den Beginn des Spani-
Schcn Biirgerkriegs in Mallorca, der auf wei—

tCn Strecken gcpragt von Sprache und Wahr-

“Chmung des Expressionismus das gewaltsa—
"10 Ende der spanischcn Republik nicht als

Naturercignis, sondern aus genau beschreiba-

T911 Grfinden in Stimmungen und Landschaf—

ten, menschliehen Haltungen und politischen
uSammcnhangen zu erzéihlen sucht.

Einc Erweiterung zur historischen Tiefe

gfflingt Otten durch den kritischen Blick auf

d“? Anféilligkeit von Teilen der Bevélkerung
iSCher- Bauern .) gegeniiber dem

FasChismus ~ dcrcn gesellschaftliche Ur-

SPTfinge u.a. tief verwurzelt in der spanischen
"quisition zu suchen sind. Im Besonderen

uIlterliegt nicht nur im Titel eine Analogie

\

zur gespenstischen Richtstatte Torquemadas,
jenes Do’minikaners, der irn 15. Jahrhundert

die Juden grausam ermordete und aus Spa—

nien vertrieb.

Wie gelahmt von der bedrohlichen Allianz

zwischen den Reichen und Herrschenden,

den Kleinbauern und 15 ischer, entwickelt sich

in den Kopfen einiger Bauern und Fischer,

Frauen und Manner, am Ende doch der Ge-

danke des bewaffneten Widerstands.

Ottens beklemmende Erfahrung der fort-

wahrenden Vertreibung aus Landern, in de-

nen sich der Faschismus festsetzt (im Roman

wie in der Wirklichkeit tummeln sich neben

spanischen auch deutsche und italienische Fa-

schisten auf der Insel),zwang ihn im Roman

znr Aufgabe der Idee des gewaltlosen Wider-

stands. ‘

In einern Brief an seinen Verleger Fischer-

Bermann vom 9.Juli 1938 (inzwischen sind er

und seine Frau auch von Mallorca vertrieben)

schreibt Otten zu dem Manuskript des Ro—

mans: »Ich weiB nicht, ob ich ein paar Worte

der Erlauterung meines hief angewandten

Stils sagen darf — nur dies: Ich arbeite unun-

terbrochen an der Schaffung einer neuen

konstruktiven Romanform, um Teile der uns

umgebenden gréBten Revolution aller Zeiten

in ein Buch hineinzusaugen
- die Handlungs-

aggregate konzentrieren sich in einer Lésung

und durchdringen sie, so wie wir heute leben

— allem ist das Problematische, das manche

das Politische nennen, beigemischt. Ich habe

demnach versucht, das Urmenschliche dem

Politisch sachlichen einzuverleiben (und um-

gekehrt) und muBte dieses in einer Varia-

tionsreihe auchstilistisch zum Ausdruck brin-

gen.« (zit. nach einem Nachwort von Roland

H. Wiegenstein, in Torquemadas Schatten)

Otten entwirft in diesem Brief eine Haltung

zur Kunst und Politik, die fiir viele seiner

Texte Gfiltigkeit hat.

V0n_ Herby Sachs
'

Aktion

In der Zeitsehrift »Die Akn'om vcréffentlich-

te Karl Otten seine ersten chichte. Schon

kurz nach der Griindung 1911 war or Mitzir-

beiter dieser >>Zeitschrift wider diesc Zei1<<.

Ihrem verantwortlichen Herausgcbcr Franz

Pfemfert war Otten nicht nur lrcundschal‘l-

lich verbunden, sondern geradc die politische
Haltung wie die kiinstlerischen Grundsiitzc

der >>f\kti0n« entsprachen seiner personli-
Chen Uberzeugung.

Die «Aktion« vertrat die Gedanken lrci-

heitlicher Politik und forderte in besondcrem

MaBe junge Kfinstler und Literaten. Sic

wandte sich mit Entschiedenheit gcgen den

Krieg, gegen alle militaristischen Ideologicn,
sie wurde zu einem Zentrum fiir die expres-

sionistische Bewegung, ja mehr. sie versuchtc

eine Verbindung zwischen Kunst und Polilik

herzustellen auf der Grundlage revolutionii-

ren sozialen Denkens.

Als Spiegel und Sprachrohr einer anti-vii-

terlichen Bewegung war die Zeitschrift den

Herrschenden, dem Oberkommando und sei-

nen Feldherren, die den Krieg verschiirften,
ein stia'ndiger Dorn im Auge.

Nicht zum erstenmal betraten >yam 7. Juni

1918 zwei Kriminalbeamte des Berliner Poli-

zeipriisidiums die Aktionsbuchhandlung in

der Kaiserallee 222 und beschlagnahmten 500

Exemplare des gerade erschienenen chicht-

bandes »Dz'e Thronerhebung des Herzens«

von Karl Otten. Das Bandchen, 45 Seiten

stark, enthielt antimilitaristische Gedichte im

expressionistischen Bruder—Mesnsch Stil, er-

schienen in Franz Pfemferts Reihe »Der Rote

Hahn«. O'hne sich auszuweisen Oder eine

schriftliche Ermiichtigung vorzulegen, waren

sie wieder einmal am Werk, die Barbaren von

altersher, die Konfiszierer, diesmal im Auf—

[rag des Oberkommandos. Diesem Ober-

kommando, wie immer es sich nannte, war



50

'Karl Otten ein aufrichtiger FeindflDie ersten

Anzeichen kiinftiger Kriege hatte Otten sehr

friih auf einer Reise 1912 nach Grieehenland

erfahren. Fast zuféillig war er in den anfangs
noch geheim gehaltenen Balkankrieg gera-

ten; zuerst kurzzeitig gefangengenommen
von den Rebellen — den Albanesen, spater
dann von tiirkisehen Soldaten. Die Atmo-

sphare und Erlebnisse des Landes im Schat-

ten des Krieges hat er in dem 1913 erschiene-

nen Buch »Die Reise durch Albanien<< festge—
halten, ein friihes Beispiel expressionistischer
Prosa.

Otten wird aktiver Kriegsgegner
und Kriegsdienstverweigerer

Am 1. August, dcm Tag des Kriegsaus-
bruchs, wird er wegen antimilitaristischer T'a-

tigkeit in StraBburg verhaftet. Jahrzehnte

spiiter schreibt er in den »Wurze]n« fiber die

grauenvollen Exekutionen an aufséissigen El-

sassern, die er von seiner Geffingniszelle aus

gezwungen war mitzuerlebcn. Diese Erfah—

rungen bestimme in u:a. eine lebenslange pa-
zifistische Haltung mit allen Konsequnezen
des Protests gegen die Macht und Gewalt der

Herrschenden, auch gegen die Ubermaeht ei-

ner herzlos gewordenen technischen Welt.

Georg Janthur

Wie alles anfing“
Karl Otten wurde 1884 in Oberkriichten an

der hollandischen Grenze geboren. Er wuchs

in einem katholischen antipreuBisehen E1—

ternhaus auf. Eigene Erlebnisse mit der Ge-

walt des Vaters beherrschten in der Jugend
einen Teil seiner inneren und auBeren Wirk-

Iichkeit. In den »Wurze1n« versuehte er das

mangelnde Verstia'ndnis der Eltern und sei-

nen lebenslangen VaterhaB noch einmal auf—

zugreifen.
Der Protest und HaB gegen die autoritéiren

Vfiter (Vater, Staat) war vielfach Thema der

sss. Rancher bl/Leinwand

expressionistischen Generation. Der Freund

Walter Hasenelever schreibt 1913 ein Drama

»Der Sohn«.

»Es ist das Jahr, in dem der Erfinder des Bun-

deskriminalamtes, Hans Gross, seinen Sohn

Otto als anarchistischen Gewalttater entmiin-

digen und aus Berlin in eine geschlossene An—

stalt entluhren laBt. — Damals gehorte Karl

Otten zur anarchistischen Gruppe TAT urn

Erich Miihsam, zusammen mit Franz Jung,
Leonard Frank, Georg Schrimpf, Oskar Ma-

ria Graf und Otto Gross.« (Vorwort von Mo-

rax in den »Wurzeln«)'
.

Zwischen 1890 und 1910 lebte Otten mit

seiner Schwestcr und seinen Eltern in ver-

sehiedenen Stadten von'Koln fiber Boehum

bis Aachen. Mit Richard Huelsenbeek hat er

1907 in Boehum einen Malverein gegrfindet.
1910 machte er sein Abitur in Aachen, lernt

Walter Hasenclever, Carl Sternheim, Philipp
Keller kennen. Die folgenden Studienjahre in

Mfinchen, das Studium der Sozialwissen—

schaften und der Kunstgesehichte von

1910—1912 stehen weniger im Vordergrund
als das Miinchner Literaten- und Kiinstlerle-

ben. Seine Freundsehaft mit Erich Miihsam,
Heinrich Mann, Carl Sternheim, Franz Blei

wurde politisch und kilnstlcrisch riehtungsge-
bend. »Diese wahrhaft glfickliche Epoche fiir

mich MaB und Wert der Zeit sehlcehtliin,
blieb Richtlinie, Forderung des Dichters nach

Neugestaltung menschlieher Ordnung.« (zit.
n. Mensehheitsdiimmerung, 1959. 5.356).

Otten beteiligte SlCh an dem finanziell

fruchtbaren Sacbarinschmuggcl ,
um Geld

ffir eine Zeitsehrift zu bcschalfen, wird aber

festgenommen und in Munelicn verurteilt.

Sein Studium der‘ Kunstgesehichte, inzwi-

sehen in Bonn, muBte er abbreehen. Seit

Sommer 1914 lebte und studierte er an der

Uni StraBburg, wird wegen antimilitaristi-

seher Tiitigkeiten verhaftet, nach liingerer
Haft und der Veréffentliehung der »Throner-

hebung des Herzens<< vor ein Kriegsgericht
gestellt und als Arbeitssoldat auf die Festung
Koblenz gesehickt. Dort muBte er Lazarett-

zfige mit erkrankten und sterbenden Gcfan-

genen ausladen. Er erkrankte selbst und die

Revolution befreite ilm mehr tot als lebendig.

Revolutionsjahre
und das Leben geht weiter!

Wéihrend der Revolution war Otten Mitglied
des Arbeiter- und Soldatenrates und unter-

sehrieb zusammen mit Franz Pfemfert, Lud-

wig Baumer, Albert Ehrenstein. Heinrich

Sehéifer, Carl Zuekmaycr. Hans Siemsen den

Aufruf: »Nieder mit den Vaterliindern<< der

Antinationalen Sozialisten Partei (ASP), ei-

ner politischen Gruppierung um »Die Ak-

t10n«.

Unmittelbar nach seiner Schutzhaftentlas-

sung hatte Otten eine Wiener Kunstgewer-
blerin geheiratet, eine Freundin nus den

Miinchner Jahren. Marie Rosalie Friedc-

mann, die auch wahrend der l-laft mit ihm in

Verbindung geblieben war. Der Roman »Lo-

na<< 1915/16 geschrieben, ist ihr gewidmet.
1919 wurde ihr Sohn HugoJulizm goboren.
Die Ehe zerbrach bald und sie trennten sich.

Seit1919lebte Otten in Wien. Seine Stellung-
nahme fiir die Revolution und eine neue Welt

wurde in verschiedencn Zeitsehrilten wie

»Revolution«, »Die Neue Kunst«‘ »Der Fric-

de«, »Die Rettung<<, »Der ‘Gegnem, »Neue

Blatter fur Kunst und Dielitung<< veroffent-

lieht. Zusammen mit Julian Gumperz gab Ot-

ten 1919 den »Gegner — Blatter zur Kritik

der Zeit« heraus. Uber den sieh sehon friih in

versclhiedenen' Halbwahrheiten andeutenden

Zusammenbruch der deutschen Revolution,

spraeh er am Ende seines Lebens vom »Sym-
bolischen Tod Januzlr ’19«. Naeh der Aktivi-

tat der Revolutionsjahre folgle die intensive-

re Besehéiftigung mit der Literatur. Er lebte

in der Berliner Kfinstlerkolonie am Breiten-

bachplatz, we in mehreren groBen Hiiuser-

blocks verschiedene Kiinstler. Sehauspieler,
Schrittsteller, Musiker und Maler (ca. 1200)
ein Experiment kultureller Zusammenarbeit,
eine Art Lebens- und Aktionsgemeinschaft
mit Arbeitem versuchten.

Vielfaltige joumalistische und literarisehe

Arbeiten beschaftigten ihn. Nebcn der Ar-
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beit als Ubersetzer und Mitarbeiter bei Zei—

tungen und Zeitsehriften reiste er dureh Eu-

rOpa. 1925 ersehien »Der Fall Strauss<<, 1928

Priilung zur Reife, ein Entwicklungsroman.

Der schwarze Napoleon
eroberte Berlin in den 20er Jahren

1931 sehrieb Otten unter dem Titel »Der

schwarze Napoleom eine Biographie Tous—

saint Louvertures, des Freiheitshelden Von

San Domingo. Die Schilderung des grauen-

hafteu Schieksals Von Negersklaven, die Auf—

stiinde gegen die kolonialistisehe Willkiir-

herrschnft der Franzosen lag zwar in weiter

Ferne von Berlin, war aber politisch sehr ak—

tuell und entsprechend von breiter offentli-

cher Wirkung. Eisenstein wollte einen Film

iiber die Gesehichte dieses ersten >Sehwarzen

Befrciers< in den USA drehen. Als Vorlage
Sollte das inzwisehen von Otten fertig gestell-
1c Schauspiel »Die Expedition nach San Do-
mingm dienen. Der Film kam nieht-zustande,

da Eisenstein sich in Hollywood nicht durch-

setzen k‘onnte.
Zu einem anderen Film >>Kameradsehaft<<

V0n G. W. Papst lieferte Otten 1931 das

Drehbueh. Dieser deutsch-franzosische Berg-

nrbeiterfilm erinnert an das groBe Grubenun-

gliiek Von Courvieres.

Der Faschismus

Als kritischer und engagierter Beobachter

Seiner Zeit war Otten seit jeher ein entsehie-

dener Gegener des Nationalsozialismus. Nie

Parteigebunden war er ein politischer Mora—

list im positiven Sinne — linksorientiert und

gcpréigt von personliehem Freiheits .drang in

einem freien Lebensrnum.

Er wurde Mitbegri‘mder des Berliner Orts-

vereins des Sehutzverbandes Deutscher

Schriftstellcr (SDS) und Mitglied des Rund-

funk und Filmkomitees. Im Méirz 1933‘ emi-

grierte Otten iiber Paris nach Mallorca. Seine

Spillere zweite Frau Ellen begleitete ihn.

Wie vielc seiner Kiinstlerkollegen/—innen
biirgertc der Nationalsozialismus ihn im De-

zember 1936 aus. »In der offiziellen Verfii—

gung heit es: >Karl Otten, kommunistischer

Sehriftsteller, friiherer Mitarbeiter an der

«Frankfurter Zeitung« und dem >>Berliner

Tageblatt<<, war mit einer Jiidin verheiratet.

Nach der Maehtiibernahme begab er sieh ins

Auslzmd und veroffentlichte dorteinen Ro-

man, dessen deutschleindliehe Tendenz in

besonders gehéissiger Weise Zum Ausdruek

kommt.« (zit. nach »Karl Otten, Leben und

Werk, S. 24)
Kurz zuvor' — im Juli 1936 — wurde Otten

RUf Mallorca von Franco-Anhangern verhaf—

tet. Denunziert hatte ihn der deutsche Kon-

sul. Auf einem britisehen Kriegssehiff gelang

C§ Karl und Ellen Otten von der hart umv

kfimpften Insel zu lliehen, um spater iiber das

noch republikanisehe Barcelona nach Paris,
Und Von dort naeh London zu gelangen.

~

Er arbeitete jetzt beim BBC, veroffent—

llChte 1938 >>Torquemadas Schatten<< und

§Chrieb 1942 in englisch eine Untersuchung

“Per das faschistische Deutschland (»A Com—

lne of Aggression<<).
_

1m Jahre 1944 verlor Otten sein Augen-
llCht. Er blieb blind. Die Fortfiihrung seiner

SChriftstellerisehen Arbeit war Ellen Otten zu

Verdanken, die ihm zu einem zweiten Sehen

VCrhalf, indem sie vorlas, Reisebegleiterin

”11d trotz ihrer eigenen Arbeit beim BBC

Zulndigc Mitarbeiterin an neuen Ideen wur-

e.

Ein Jugendbuch (»Der ewige Ese1«) er-

SChlcn 1949, der Roman »Die Botschaft<<

1957 — dabei hande‘lte es sich um die Kon-

\

frontation zwischen einem Resistaneekamp-
fer und einem deutschen Faschisten.

Die letzten Jahre

Zusammen mit seiner Frau Ellen verlegte Ot-

ten seinen Wohnsitz in die Sehweiz, nach Lo—

carno, wo er bis zu seinem Tod 1963 blieb. In

den letzten 10 Jahren seines Leb'ens galt seine

Hauptarbeit dem Andenken an die toten

Freunde der expressionistisehen Generation.

Die fiinf groBen Anthologien erscheinen. Fiir

Otten war der expressionistische Aufbruch

eigen‘e miterlebte Gegenwart. Seine Sprache
-— seine Wahrnehmung lebte in dem Mo-

ment, in dem die Unruhe sich versehéirfte —

die Lebensbedingungen spiirbar fragwfirdiger
wurden. Die kiinStlerisehe Produktion erwei-

terte sich um die direkte politische Dimen-

sion (»Der Kiinstler greift in die Politik«,

hieB ein programmatischer Aufsatz von Lud-

wig Rubiner 1912; einem Mitstreiter aus dem

Aktionskreis.)
>>Alles was wir taten,« sehreibt er in den

»Wurzeln«, war gut, absolut und in jeder
Weise gut, nieht nur besser als das, was jene
taten, die mit Millionen von gemordeten Un-

sehuldigen in das Bordell der Geschiehte ein-

gehen werden.« (zit. nach Morax, Vorwort).
Mit ungeheuer kritischer Distanz, sté‘mdig

prasenter personlicher Nahe und politischer

Beteiligung zugleich gelang Otten in den

>>Wurzeln<< eine ‘literarische Auseinanderset-

zung mit der wahnwitzigen Begeisterung ei-

nes GroBteils des deut'schen Volkes, der Be-

reitschaft, den inneren und auBeren Massen-

mord des ersten Weltkriegs zu vollziehen.

Die Tiefe und Widerspriichlichkeit des

Drangs nach Freiheit dieser AuBenseiter/—in'—

nen zerbrach zuerst an der undurchdrin’gba-

ren Mauer des Kaiserreichs —

spater dann an

der seheinbaren Demokratie Weimar., zuletzt

an der Ausrottungsstrategie des Fasehismus.

Literatur:

Karl Otten: Torquemadas Schattcn, Stockholm

1938; Fischer 5137, Frankfurt 1982

ders. hrsg.': Ahnung und Aufbruch, Expressionisli-

sehe Prosa, Luchte’rhand 511, Darmstadt 21984

dem: Die Aktion, Eine Zeitschrift gegen die Zeit.

Zum 50. Jubilaum ihrer Griindung. Teil 1+2,

WDR, RundfunkmanuskrithSiZ. 1961

ders.: Die Botsehaft, Luehtcrhand, Darmstadt 1957

ders.: Die Thronerhebung des Herzens, Verlag‘ Die

Aktion 1918

ders.: Die Reise nach Albanien 1912, Mi’mchcn

1913

ders.: Der Sprung aus dem Fenstcr, Leipzig 1918

ders.: Lona, Wien 1920

ders.: Der Fall StrauB, Verlag Die Schmiede, Berlin

1925

ders.: Priifung zur Reife, Leipzig 1928

ders.: Der schwarze Napoleon. Berlin 1931

ders.: Die Expedition nach San Domingo, Berlin

1931

ders.: Eine gewisse Victoria, Vorabdruck im Berli-

ner Tagcblatt 1930

ders.: Drehbueh zu Kameradschaft, Berlin 1931

dersi: Der unbekannte Zivilist, Vorabdruck im Ber-

liner Tageblatt 1932

dcrs.: A Combine of Aggression, Masses, Elite and

Dictatorship in Germany, London 1942

ders.: Der ewige Esel, Freiburg/Ziirieh 1949

ders.: Der Olkomplex, Emsdetten 1958

ders. hsgf: Schrei und Bckenntnis, Expressionisti-
sches Theater, Luchterhand, Darmstadt 1959

dcrs. h5g3: Das leere Haus, Prosa jiidiseher Dieh-

ter, Cotta, Stuttgart 1959

ders. hsg.‘: Expressionismus
- grotesk, Verlag der

Arche, Ziirich 1962

ders. hsgs‘: Ego und Eros, Meistererzfihlungen des

Expressionismus, H. Goverts Verlag, Stuttgart 1963

ders. + Julian Gumperz: Der Gcgner, Blatter zur

Kritik der Zeit, 1919

dcrs.: Wurzeln. Luchterhand 1963 (kursiert derzeit

auch als Raubdruck)
Bernhard Zeller + Ellen Otten: Karl Otten - Werk

und Leben, Texte, Beriehte, Bibliographic, Mainz

1982
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Franz Pfemfert

Ich setze diese Zeitschrift

wider diese Zeit

Sozialpolitisde and lilanrkrifisdle Aufsitu

Samqunfi
”chm“

Hemusgegehen von Wollgmg Hang

Ziel dieser Ausgabe ist es, das

,,Phanomen Pfemfert” — so Franz

Jung
— vorzustellen, dennv allzu

héiufig verschwindet seine Person

bei der Betrachtung seines Lebens-

werks .,Die Aktion” aus dem Blick—

feld. Ein ausfiihrliches Vorwort

wird Pfemferts Leben, seine Unbe-

stechlichkeit im Urteilen, die ihm

viele Feinde einbrachte, genauso

zeigen wie seinen Glauben, daB es

an uns Menschen liegt, gesellschaft-
liche Bedingungen zu verbessern.

Franz Pfemfert wurde am 20. No-

vember 1879 in Lotzen/Ostpreuflen
geboren und wuchs in Berlin auf.

Ausbildung als Photograph — eine

Tatigkeit, die ihn finanziell des of-

teren fiber Wasser halten muBte.

1904. schlofi er sich der anarchisti-

schen Zeitschrift ,,Kampf” an. A13
1908 lebte er mit der Russin
Alexandra Ramm zusammen, die

nach dem Ersten Weltkrieg die

Mehrzalhl der Schriften Leo Trotz-

kis ins Deutsche iibertrug. Seit

1910 redigierte er die Freidenker-

Zeitschrift ,,Der Demokrat”. Naeh

einem Zerwiirfnis mit dem Her—

ausgeber Georg Zepler verlieB

Pfemfert mit dem GroBteil der

Mitarbeiter die Zeitschrift‘ und

griindete am 20. Februar 1911

,,Die Aktion”. Nach 1918 wurde

die Zeitschrift mehr und mehr zu

einem ratekommunistischenOrgan.
Am 1. Mirz 1933 gelang Franz

Pfemfert zusammen mit Alexandra

Ramm die Flucht, die beide 1941

nach Mexiko fiihrte. Am 26. Mai

1954 ist Franz Pfemfert — von der

deutschen Literatur und Linken

vollig vergessen
—- in Mexico-City

gestorben.
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Was sich Zu leseni [ohm
— kleine Zeitschriftenschau

BANAL heiBt eine neuc Anarcho-Zeitschrzft
aus der Schweiz. Entwickelt hat sich das Kon-

zept der Redaktion (jetzt in Ziirich) aus mehr

oder weniger umfangrcichcn Vorliiufercxpcri-
mcnten (anal, kanal, banal). Dic Dczcmbcr—

Ausgabe (ein ABO kostct fibrigcns 20 Fran-

kcn fflr 5 Nummcrn) cnthiilt lcscnswcrte Bei-

tréigc zu Sandoz und van der Luhbc, interes-

sant die Interviews mit der holléjndischcn

Punk-Band The Ex und mit Dario Fo. Inhalt-

lich gelungen, aber nur ein crstcr Ansatz: dic

Kritik am Terrorismus. Der fiir uns subjcktiv
bcste und vielleicht widerspruchsvollste Arti-

kcl gilt dcr Kunst (»Die Kunst der Windmi-

gem, 8.18—23), ein paar Zitatc, dic ncugicrig
machcn konntcn: »Die Trcnnung von kulti-

vicrt oder unkultiviert, von Gcbildctcn und

Ungcbildetcn, von Barbar und Kiinstler, das

waren und sind die Voraussctzung von Herr-

schaft und Imperialismus, Rassismus und Sc-

xismus.« — »Mit dcr Glorifizierung cincs cin-

zclnen Herrschers ging cinc Hcrausbildung
dcs individuellen Kfinstlcrtums cinhcr. dcm

Bilde vom genialen einsamcn Denker und

Kunstlcm — »War die Kurist bis kurz vor der

franzosischen Revolution nur Repriisentat-
ionsmittel der Macht, so erwachte vor und ,

nach ihr cine bis heutc so bczeichnete Wider-

standskunst.« — Aber: »cs ist bemerkens-

wert, wie die mcist revolutioniiren und mo-

dernen Kiinstler in ihrcm alltiiglichcn chcn

konservativc, ja sogar rcaktioniirc Geistcr wa-

ren und sind. (Carl Einsteinz) >Die bestiindigc
Revolte im Theoretischen odcr Imaginativcn,
die Jagd nach iibcrraschcndcn ideologischen
Formulicrungcn muBtc sich rcaktioniir aus-

wirken.<« — aktuelle Widcrstandskultur »ist

zwar kritiseh gegcn das Bcstchcndc, ohnc

abcr dic Kritik gcgen sich selbst als analyti-
schcs Element verwcndcn zu konncn.<< —

»Um Kunst in einem Sinn von Frciheit der

Phantasie und des menschlichen Seins for-

dcrn Zu.k6nnen, muB man/lrau gerade heutc
cine Antikunst formulieren.« — »Aber was ist

Antikunst? Und war nicht der Faschismus, in-
dem er allcs»M0dcrne als >entartet< zcrstértc

einc Art Antikunst?« — die Antwort hciBt

laut BANAL: »man/frau solltc sich bewuBt

scin, daB dcr Faschismus kcine Antikunst ist,
sondcrn geradc im Gegcnteil das hochste

MaB an éisthctisierendcr Kunst darstcllt. Abcr

wic keine andcre Bcwcgung vor ihm, ver—

stand cs dcr Faschismus, dic Ausgcschlossc-
nen, die lndiflercnten cinzubezichcn. also die

Baucrn und die Masscn der nicht Kunstintcr—

essicrtcn. Er verstand es mcisterhaft, den

HaB gcgen modernc Kultur, ja Kultur an sich

(also Gcféille Stadt/Land) mit cincr Etablie-

rung von nationalcr, rcalistisehcr Kultur zu

vcrbinden.« — Die Angst vor dcr Antikunst

kann also nicht mehr langcr das Mticrstand-
nis sein, nur durch Kunst/Kultur crwachsc die

Kraft zum Widcrstand (Peter Weiss); denn ge-
nau dicsc piidagogischc Haltung dcr Aufklfi-

rer ist es, dic allcn Konchten von 0 b e n, ob

sic nun Marxismus odcr Grime hcchn. zu-

grundcgclegt wird. BANAL lolgcrt dcshalb:

»So konntc Weiss das nicht erkenncn, was die

Untcrdriickung ausmacht: daB dcr Mensch
nicht von andcren Mcnschcn bclrcit werdcn
muB (Aufkléircr), sondern nur sich selbst be—

2, ~/,/
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freien kann (Anarchic) und auch selber be—

freien muB.« Da auch Anarcliisten nicht gera-
de selten meinen, aufklr‘ircn zu mtisscn und
dies auch tun, dics trotz bcsscrcr Einsicht
wohl auch nicht ganz lasscn konncn, bliebc
viel Zflndstoff ffir cine Auscinandcrsctzung
mit dem BANAL-Text und scincr (anony-
men, vom Anspruch licr—kollcktivcn) Autorin
. . . Bezug: PF288. CI-I-8036 Zl'irich

Eine Sondernummer zum Spanischcn Bt'ir-

gerkrieg brachte auch die traditionsrcichc ita-

lienische (Buch-)Zcitschrift volonta. DaB dic

Organisationsstrukturcn und Diskussioncn

fiber Theoriebildung der Anarchistcn in Ita-

lien weiter sind als in dcr BRD wisscn wir

spiitestens seit Vencdig ‘84. Lcidcr verhin-

dern jedoch die Sprachbarricrcn cincn stiirkc-

ren Austausch (italicnisch chrsctzcr/-inncn

melden, melden. . .! abcr cs istThcoric, also

Vorsichti). Dennoch sci dic ncucstc Nummcr

inhaltlich kurz angerisscn: Murray Bookchins

Beitrag>>501ahre danaclt: Dcr Spanischc Bijr-

gerkrieg<< beschaftigt sich mit dcr Rckon-

struktion der historischcn politisclicn und so-

-zialen Ereignissc, (lic zu dcr radikalcn Veran-

derung in der Spanisclicn Gcscllscliaft gc-
ffihrt haben. Nico Berti analysicrt in »Anar—

chismus auf 'dem Prflfstand: Politik und

Macht<< wie der anarchistisclic Ansatz in Spa-
nien zwar die herkt’immlichc Politik in Fragc
stellt, aber nicht dic Maclit. In «Maclit und

Revolutiom versucht Eduardo Colombo zu

kléiren. welche Grfindc zur Nicdcrlagc dcr an-

archistischen Revolution gcfiillrt habcn. Da—

bei geht er davon ans, daB cs Zicl dcs Anar-

chismus sci, die sozialc Fragc dcr politischcn
fiberzuordnen, daB dic politischc sich jedocli
behaupten konntc, wcil sic cincn Rcalitz’itsgc-
halt besafi, der ihr laufcnd (lic Basis crncucr—

to. In ahnlichcr Richtung argumcnticrt Lucia—

no Lanza in »Symbolischc Dimension und hi-
storische Notwendigkcitcn<<z Dic chrwin-
dung des Politischcn durch das Sozialc -

(auch er bringt dicscn chankcngang, dcl‘
KYLE. in dcr dcutschsprachigcn Tlicoricbil-

dung kein Problem darstcllt — vicllcicht wcil
wir an ‘68 anstatt an cinc ungcbrochcne libcr—
tiire Tradition -— und somit an cin andcrcs P0-

litikvcrstz'indnis ankniipfcn?) — cit] chtral-

gedankc des Anarchismus — ist nnmoglich,
weil das Politische cinc notwcndigc GroBc al-
Ier modernen GCSCllSCltaltsformcn sci. JOSE/J
Alemtmy weist in scincm Beitrag »Das Dilem—
ma des 20 Juli« nacli. daB es in dcr CNT n0-

ben eincr fodcralistisclicn anarchistischcn

Photo: Manfred Kumpsclmltc
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Zeitschriftensehau

Riehtung aueh eine bolschewistisehe gegeben
habe. Daraus lcitet er ab, daB die viel zitierte

Entscheidungsfrage >anarchistische Diktatur

odcr demokratisehe Kollaboratiom so gar

Ilicht bestanden habe, sondern bei einer Dik-

tatur die bijrokratischen syndikalistischen
Kréifte die Oberhand in der CNT gewonnen

hiitten. Mit der regierungsbeteiligung (also
der Kollaboration) besehéiftigt sich auch Die-

89 Camaclzo’s >>Fanclli’s Irrtum<<. Er verfolgt
die Anfiilligkeit des spanisehen Anarchismus

ffir die Machtbeteiligung bis zu seinen Ur-

Sprfingen (den Italiener Fanelli)‘ Fanellis

Koncht einer Symbiosc von Organisation

Upd Ideen habe bei den Mitglieder die Orga-
nisation CNT so zentral gemacht, daB sie mit

den Ideen identisch schien, daB sic nicht

mehr kritiseh kontrollicrt wurde bzw. daB

man/lrau glaubte die CNT selbst sei gleiehbe-
dcutend mit »Basis«, ihre Regierungsbeteili-
31mg somit gleichbedeutend mit egalitarer
Volksherrschaft. Carmela Maratta schlieBlieh

besehiifligt sich in »Der kurze Sommer der

Sclbstverwaltung<< mit den charakteristisehen

Elementen dcr Kollektivierungen. Bezug:
CP. 10667, [-20110 Milana (5000 Lire).

‘0‘”

Die Nummcr 4 der empfehlenswerten >>Re-

VUC der Iberisehcn Halbinsel<< TRANVIA

enthiilt Beitriigc zu spanischen Romanen

nach Franco, zur spanischen Comic-Szene

(’qu zur neuen Presse am Beispiel EL PAIS.

FUF uns thematiseh am lnteressantesten ist je-
dOCh sicherlich der Beitrag von Charles Reeve

”Memoiren [fir eine sehwierige Gegenwart
—

Anarchisten und Kommunisten in Portugal
1926‘1986«. Am Beispiel der abenteuerli-

Chen Biographie des Anarchisten Emidio San-

tam, durehstrcift Reeve die Gesehichte Portu-

gals Und die der libertaren und sozialen Bewe-

gung bis zurGegenwart: »In ihrer Eeke fiber—

Cbt cine kleinc libertine Welt, hangt und

{Icibt zusammen, ist immer nochda. Junge
Smd dazu gekommen, Zeitsehriften erschei-

"0”, CS wird diskutiert, Buehléiden machen

“UL Die altcn Anarchisten erlauben sich so-

garfiann und wann den Luxus, jung und idea—

lsilseh zu sterben, von ihren dureh Alter und

harte Priifungen verbrauehten Korpern verra—

ten‘ Manchmal werden sie aueh von den Jour-

nalisten entdeckt. Titel: >Eine 98jéihrige anar-

chistische Dame erklart unseren Reportern,
wie die Welt veréindert werden muB!< Komi-

sehe Zeiten . . . In diesem Milieu ist Emidio

Santana, der das Attentat auf Salazar veriib-

'te, eine Personlichkeit. Seinen anarchosyndi-
kalistisehen Vorstellungen treu, mach! er mit

Freunden die Zeitschrift A Batalhkz (Aparta-
do 5085, Lisboa Codex, Portugal). das alte,

nach dem 25. April 1974 aufs neue ersehiene-

ne Organ der~CGT.«

Santana versucht selbst cine Verbindung

zwisehen den anarehosyndik’alistischen For-

derungen und ihrer verbliebenen Relevanz

fiir die Bedingungen im heutigen Kapitalis-

mus herzustellen. Reeve gibt Santana in sei-

ner Kritik am integrativen Verhalten sozialde-

mokratischer etc. Gewerkschaften reeht und

versueht in seiner Fragesiellung fiber Santa-

nas Perspektiven noch hinauszugehen: »Der

revolutionare Syndikalismusl. . . (hatte) eine

ganze Reihe politischer Prinzipien, die unbe-

streitbar in die Zukunft weisen; auf die Mog-
liehkeit einer selbstbestimmten Gesellsehaft.

(. . .) Dem Parlamentarismus setzte er die

Basisdemokratie entgegen, also keine perma-

nente Machtdelegation.« (Das wollen sic

jetzt vergessen, >>unsere<< GRUNEN (Basis-)

Demokraten). »Gegen die Unterwerfung un-

ter das Allgemeininteresse und gegen die Ver—

sohnung zwisehen den Klassen verteidigte er

den Internationalismus und kehrte jeder

Form von >sozialer Befriedung< den Ri‘icken.

(. . .)« Reeve sieht in diesen und anderen

Elementen das positive Erbe des Anarehosyn-

dikalismus, der neuen Generationen Anreger

sein kann »der gegenwartigen Gesellsehaft,

so versehieden sie aueh von der der 20er J ah-

re sein mag, ihre Gegnersehaft zu zeigen
—

unter der Voraussetzung natfirlich, daB ein

solcher Wunseh auftaueht und organisierte

Formen annimmt.« (Bezug: Postfach 30 36

26, 1000 Berlin—30 (6.-DM).
Wolfgang Haug

Buehbesprechungen

Eine neue Bjatneboe-Ubersetzung -- ncben den

kultur—politischcn Essays im Trorzdem-Verlag gibl es

seit geraumer Zeit Ubersetzungen von Bjorneboes
Romanen im Merlin-Verlag bci Liineburg. Wir neh-

men mil dicser Rezension einen Faden wieder auf,

den wir in SF— NLO (1980) mit einem Tcilabdruek aus

Bjorncboes (im deulschsprachigen Raum noch im-

mer unveroffcntliehten) Roman Pulverturm begon-
nen hallen. Dieser norwcgische Schriftsteller, der

bci uns zu Unrecht noch immcr kaum bekannl isl,
erfi'illte bis zu seinem Selbstmord (1976) den selbst-

gestcllten Anspruch sich als Kritiker seiner Gesell»

sehafl ins offentliche Leben einzumisehen — ver-

gleichbar hierzulande vielleichl mit Heinrich Boll.

Fiir beide war aueh das Engagement fiir Toleranz

und gegen jedc Form von Unmenschliehkeit priigen-
des Moment ihres Schreibens und beiden ging es um

cine Krilik institutionalisierter Herrsehaft. Ein we-

sentliehcr Unterschied vielleicht: Bjorneboc- war

philosophischer, bezog seine Moral wenigcr aus

dem Katholizismus, Schon Cher nus derAnthmposo-

phie oder cincm gelebtcn AuBenseiterlum, das sich

bewuBt verwcigerl, wo es kompromiuiert werden

wiirdc.

In dem vicrten von Merlin vorgeleglen Roman

»Haie« geht es um cine Seefahrergeschiehtc, wie wir

sic zu kennen glaulben: ein despotischer, auf scinen

finanziellen Vorteil bedaehxer. selbstherrlicher Knpi-
Ian und einc meuternde Mannsehaft. Doch die

Hauptfigur will nicht ins fibliche Strickmusler pas-

sen. Ein 2. Steuermann, der tunlichst vermeidet, 1.

Steuermann zu werden, dcr in dem heraulziehen-

den Konflikt nicht wirklieh Partei ergreift. »A1le ha-

ben ihren genau festgeleglen Rang und ihrc Rolle.

Die Gebote sind hart, sowohl ffir die Mannschafl als

auch fiir die Oflizierc.« Bjorneboe begrfindet scinen

Handlungsablauf mil diesen >>Rollenerwanungen<<
—— der Kapitéin als Slellverlreter der Regierung, das

Geselz auf seiner Seite, ein Diktator im Westenta-

sehenformal - der jedoch im Fallc einer Havarie als

Letzter vom Schiff zu gchen hat und aueh die Ver—

antww'ung fiir alle eventuellen Verluste tragt. lm

Roman werden die Rollen selbst nieht hinterfragl;

allcrdings der Bczug des einzelnen Mensehen zu ih-

ncn. Bcstimmte Rollen muB die Hauptfigur des Ro-

mans einfach ablehncn, aueh wenn diese dennoch

existieren und méglieherweise von schlechter quali-
fizierten Kriiften besctzt werden.



Bjorncboe crziihll von den Verschicdenheiten
dcr 30-k6pfigcn Besatzung, von religiésen, politi-
schen und cthnisehcn Untcrschieden. Der Kapitiin
behfilt die Kontrolle fiber das Schiff solange, wic

aufgrund diescr Unterschiede Sl‘reitigkeilcn inner-

halb dcr Mannschaft ausgelragen werden. Als es

zum offencn und gewaltsamen Konflikl zwisehen
Mannschaft und Offizicren kommt, sind diese inte-

ren Streitigkeiten iibcrwunden. Dafiir wird (i215

Schiff manéverierunffihig und cin aufkommendcr
Taifun zwingt die Uberlebcnden beider Parteien

zum gcmcinsamcn Handeln, zwingl die Stfirkslen,
sich um die Sehwachen zu kiimmern.

Bjorneboes Absiehl ist dcutlich und moralisie-

rend: pcrsénliche Slérkc soll fz‘ir und nieht gegen
Schw'zichere cingcselzt wcrden. »Haie« isl sein

sehriflslclleriselier Vcrsuch niehl Vulgar-Darwinis-
mus sandem »Gegenseitige Hilfe« zur Grundlagc
menschlichcn Handelns zu maehen.

chrsctzt von Henning Boetius, Merlin Verlug, Gif-
kendarfbei Lz'ineburg, 330 S., 28.- DM.

Wolfgang Hang

Paris stirhl! — Pierre lebt im Paris dcr 20er Juhre

und wird arbeitslos. Mittcllos irrl er in einem trance-

urtigen Zusland durch die Stadt. Als sieh ihm in ei-

nem chemischen Labor die Chance zur Raehe an

dcr Gcsellschaft bielct, greift cr zu und sliehlt Pest-

bazillen, die er in die Wasservcrsorgung von Paris

kippt.
_

Tags darauf -—

es isl der 14. Juli — hreehen (lie er-

stcn Menschen auf offcntliehen ”limzverunslaltun-

gen zusammen. Die Pest greifl rziseh um sich, Mili-

tiir ricgcll (lie Stadl ab, um die Seuehc zu lokalisie-

ren. Bci der sich selbst fiberlassenen Beviilkerung
vollziehen sich szillungsprozesse; es enlstehen

Sladllcilregierungen der Exilrussen, dcr Juden, von

franzésischcn Monarchisten Oder Kommunisten, ei-

ne chinesische Variation und cine Riiterepublik, ei-

ne englisch-amerikunische Zone etc.

Der Forsehungswelllauf gegen die Pcslerreger
geht verlorcn, Paris slirbt aus.

Allein fibrig bleibcn —

aufgrund separator Was-

serversorgung
— die Insassen dreicr versehiedener

— in der Seine gclcgener ~ Kniisle; sie hzluen cine

wcitcrc Riiterepublik auf und sehaffen sieh die nol-

wcndige Ruhc dafiir, indcm sie iiber Rundfunkmel-

dungcn dic Well im Glauben lasscn, daB die Pest

weitcrhin in Paris wutet.

Bficher

Soviel zum Inhzllt eines im Neucn Malik Vcrlag
wiederaufgeleglen Buehs Bruno Jaxiwiskis (d.i. Ar-

tur Zysman). Die Uberselzung aus dem Polnisehen

besorgle Kluux Smemmlcr. Jnsienski (1901—1939)
lehte in den 20er Juhren in Paris, zirbeilete fur die
franziisisehe KP und sehrieb seinen an szilirisehen
Elcmenten reiehen Roman »l”.rl fiber Purim gcgen
ein zintisowjetisehes Bueh von Paul Moraml. Auf-

grund seiner Veriiffenllichung aus Frunkreieh ausge-
wiesen‘ ging er nach Moskzlu. geriel in die Slalin-
'sehen Séiubcrungswellen und slarb I939 in einem si-
birisehcn Lager an Typhus.

Seine Sympathien mil den PariserArbeilem wer'

den deutlieh, dennoeh sind auch sie als Verlreter ei-

ncr Idee gezeichnel, weniger als Charaktcre. Ju-

sienskis inhaltliche Konslruklion erluubt es ihm, die

eurépiiisehc, politische Situation seiner Zeil auf die
Sladtkarte von Paris zu verdiehten. En miniature
wird die Absurdiliil, die im Handeln politisehcr F21.
nzltiker liegt, bloBgclegt. Jusienski kzlrikierl die
kranke Gesellsehaftsordnung der 30er Jahre, be-
lauseht Kneipengcsprfiche hilfloscr Demokraten,
beschreibt das Imponicrgchabe von Offizieren Oder
die »ungliieklieh« gcwordcne Polizei, die einen eige-
nen Kleinstaal hildet, nur um nicht in ciner Welt urv

bcilslos zu_§ein, in dcr csja keinc funklionierenden
Gerichte und Gcsetze mehr gibt.

Eine Satire um! ein spannend gesehriebener Un-

lerhnllungsroman; dcr Roman hzitte in den 20erJah-
ren in Frankreieh groBen Erfolg und wurde zunéichst

aueh in der Sowjetunion mil 140.000 Exempluren
3

gut verkaufl.

Bruno Jasienxki, Pest i'ibc'r Parix, Newer Malik Verlag
Kiel, 330 S., 39, 80 DM

Das unlerirdische Feuer, Texte der russischen Ge-

werksehallsopposition SMOT — Sammlung von Ar-

likeln aus »Informzilions-Bullclin« und >>P0iski«.

Edition Tiamal, Berlin 1985, hrsg. von Kluux Hitler-

mamz.

Wer sich mil der Subversion und Dissidcnz der

Arbeileropposilion in der Sowjelunion die Augcn
dcr liberalen Blendung niehlzukneifl. sollte sich n‘a'~

her mil dcm Buch DILY unlerirdixche Fetter befassen.

Klaus Billermmm veroffentliehle damil erstmals

Texte von SMOT-Militztnlen, angclehnt an cine von

Victor Fainberg edierte [ranzésische Ausgabe. Siimt-

liehe Texte sind den beiden erwéihnten Samizdat-

Zeilungen enlnommen, die zwisehen 1977 und 1982

in russischcr Oder franzésischer Sprziche ersehicnen

sind. Unter den Autoren befindel sich u.a. Mart-

chcnko und dessen »Brief an die zimerikanischen Ar-

bcitcm, Martehenko verstarb lelzles Jahr im Knust

ven Tsehislopol.
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Die Radikaliliit des Widerslands (ler russiscllen

Arbeitcropposilion, (lie Besehreihung der Revolle.
der Streiks und Sabotage. sprichl cine Spruche, die
in krasscm Widersprueh zur prominenlen Dissidenz

szlcht, sprcngt damit den Rahmen des Bislierigen.
Dic Publikation verfolgt uber neeh eine weilere

wiehtigc Intention: ». . . die merkwiirdigc Enllmlt-

samkcit der deutschen Linken . . i. die unsonsten

niehl wéihleriseh in ilirem Umgang mil FreilieitSa
und Befreiungsbewe‘gungen ist und dzinkhzir jede
Mogliehkcit aufgreifl. cine identitiilssliltende Soli-

darisicrungskampagne ins Leben zu rulen.« (VWV.
Klaus Biltermann). Die Texte und lnlmlte. (lie die

selekticrende Linke hicrzulande, ihren Mythos und

ihrc Einféiltigkcit encrgiseh ztngreifen, huhen in (lie-

ser Zusammenslcllung dns Ziel erreieht. Mchr kzu‘in

cin Buch niehl leisten, es liige an der krilischen Lin-

kcn, dicse Kontinui lit praktiseli weiterzuentwik-

keln. Im Anhang schlieBt das Bueh mil Dokumen-

ten und Dcklarationen Von SMOT und deren Vor—

liiufcrin, den »Freicn Gewerkschziflem um Klebzm-

ov. Biographischc Angaben von cinigen Arbeiterdis—

sidentcn. die zum groBtcn Teil noch inhuftierl sind.

schlicBen die Darstellung von SMOT 21h. — dumit

hat cs weitcrhin Akluzllitiil. Dnzu \vird Vodka ge-

trunkcn, Marke Gorbutehev. Nuslmvje.
Ulli Mama!
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Freilassung von Arbeiter—

Dissidenten in der SU — ein

Telefoninterview
L'Jbersetzt und einge/e/tet von U/l/ Mamet/Monika Fol/mam

Im Zuge dcr politischcn und 6konomischen

Liberalisierung in dcr Sowjetunion sind die

bciden Mitglicder des Reprasentantenrates
Von 5M0]: Lev Voloehonskij und Roslav Ed—

VOkimov Anfang Februar 1987 freige-

lasscn wordcn.

SMOT, dic »Freie interprofessionelle Ver-

einigung dcr Werktiitigem setzt die Kontinui-

tat der freien, uabhangigen Gewerkschaften

in der SU fort. Seit der Griindung von SMOT

im Jahre 1978 wurde sie sofort kriminalisiert,

psychiatrisiert und unterdrfickt; ihre Mitglie-

dcr und Reprasentanten mehrmals zu lang-

jiihrigen Haftstrafcn, Arbeitslager und Ver-

bannung verurteilt; die staatliche Einheitsge—

werksehaft, der »Transmissionsriemcn der

Partci<<, duldete keine autonomen Anséitze ei-

ner Politik von unten.

Gorbatchevs Reformcn, die in der BRD-

Linkcn auf breite Zustimmung stoBen, wer-

dcn von den Arbeitcrdissidenten >>von innen<<

gCSehcn; im Gcgensatz zur iiuBeren Betrach-

lungsweisc, vermitteln sie andere Erklarungs—

ansiitzc. In der nachfolgenden Aufzeichnung

Cines Tclelongcspriichs zwischen Lev V010-

chonskij. Tania Plctnava (auch Mitglicd des

Repriisentantenrates von SMOT) und einem

Auslandssprcchcr von SMOT, Vladimir Bori-

sov, der 1980 ausgewiescn wurde, kommt die-

sc Sichtwcise deutlich zum Ausdruck. Der

Bcitrag wurde von dcr franzésischen Wochen-

zeitung Le Monde libertaire im Marz 1987 ver-

iiffcntlicht. Kurz bcvor die Dissidentenpromi-
ncnz ilirc kooperative >>Frciheit<< bekam, ver—

starben M. Morozov, Grfindungsmitglied von

SMOT und A. Martschenko (Schriftsteller,

Arbeitcrdissident) im Gefi'mgnis von Chisto-

pol. Fiir die Linkc hier gilt cine Empfehlung
Von V. Borisov: »LaBt in curen Anstrengun-

gen nicht nach. Sic sind niemals vergeblich.«

*‘k‘kiri'k‘k‘k‘kfii'ki

Erklfirung vom 7.2.1987

Der Rat der Repriisentanten von SMOT

l‘lCthI sich an alle unabhiingigen Gewerk—

schaftsorganisationcn, an Amnesty Inter-

national und an die Weltéflentlichkeit:

Fordcrn Sic von den sochtischen Autori-

tiiten die sofortigc Freilassung von verur—

tcilten Mitgliedcrn der SMOT, sowohl

ans den Gcfi‘mgnissen, den Konzentra—
tionslagcrn und den psychiatrischen Klim-

ken:

V. Skvirsky, Mitglied dler SMOT

V. Gershouni, Mitglied der SMOT

A. Skobov, Mitglied des Reprasentanten-
rates von SMOT

V- Sitynsky, Mitglicd des Reprasentanten—
rates von SMOT

VSenderov, Mitglicd des Representan-

tenrates von SMOT

M. Koukobaka

Der Repriisentantenrat van SM0T

*************

Vladimir Borisov: Wie kommt es, daB Du

freigelassen wurdest?

Lev Velochonskij: Wie Du denkenDir

kannst, habe ich es selbst noclh nicht reali— ,

siert. Ein Staatsanwalt kam einfach ins

Lager, hat mich gefragt, 0b ich die Ab~

sieht habe, meine Aktivitaten »gegen den

Staat<< fortzusetzen und wo ich leben, ar-

beiten und studieren will. Wir hatten ab—

solut nicht die gleiche Vorstellung von

dem, was unter der Bezeichnung »Aktivi-

tiiten gegen den Staat durclifiihren<< zu

verstehen ist und was nicht; im Folgenden
kamen wir darin fiberein, daB die Kritik

am aktuellen Regime eine patriotische

Angelegenheit ist. Ich habe ihm erklart,

daB ich die Absicht habe, in Moskau zu le-

ben und habe ihm erzahlt, daB ich in mei-

ner Eigenschaft als Mitglied des Repra-

sentantenrates von SMOT auf alle Falle

weiterhin Aktivitéiten ausiiben werde.

Nichtsdestotrotz sind an diesem Morgen,

neun. von uns Gefangenen des Lagers

Nr.35 in Perth in den Zug Richtung Mos—

kau gesetzt worden. Man hat uns unsere

Nummern und’die Insignien des Lagers

abgenommen und uns,
— in Moskau an-

gekommen,
—

gesagt: >>VerschWinden Sie

in alle vier Richtungen.« Im Lager hat

uns'der Staatsanwalt angekiindigt, daB er

die Absicht hat alle politischen Gefange—

nen freizulassen, auBer denen die auf-

gmnd des Artikels 62 (»Vaterlandsverrat«
und >>Spionage<<) inhaftiert wurden; jeder

Fall wird individuell gepriift werden. Es

ist fraglich, ob dies wirklich geschieht,

und ich davon nichts weiB. Ich weiB nur,

daB in unserem Lager bis auf sieben, we-

gen Spionage inhaftierter Personen, nicht

mehr als 2 politische Haftlinge dortblie-

ben. Als ich wegging, hat man sic in Zivil-

kleidung und Krawatte fotographiert; die

Mehrzahl wurde in értliche Gefangnisse

ihrer Stadt gebracht. Gleichzeitig wie

mich hat man Slava freigelassen(d.i. Ev-

dokimov, (11.0.); er war einer der 9 Leute

aus dem Lager 35.

Vor kurzem habe ich eine Postkarte von

>>Grol$vater<< bekommen (d.i. eiii Deck—

name fiir Vladimir Skvirsky, Mitglied des

Reprisentantenrates von SMOT, er be-

grijndete nach der Zerschlagung der

»Freien Gewerkschaftem um Klebanow

eine weitere freie Gewerksehaft, die

ebenfalls zerschlagen wurde», seitdem ist

Skvirsky inhaftiert).
VBorisov: Wie? Sie erlauben, daB die Post

von einem Lager zum anderen Lager zir-

kuliert?

Volochonskij: Es scheintso. . .

Borisov: Wie geht es ihm, was hat er ge-

schrieben?

Volochonskij: Er ist davon fiberzeugt, dalfi

wir uns alle vier, in diesem Jahr in seiner

Wohnung in Moskau treffen kennen: Du,

ich Gershouni und er. Ich habe noch nicht

die Zeit gellabt zu begreifen;
— ich verste-

he wenig von dem was passiert. Vielleicht

sind fiir Euch da drauBen die Dinge viel

klarer?

f: .49“

Borisov: Nachdem, was ich verstche, ist es

fiir sie kcin Gehcimnis mehr, daB das ak-

tuelle Regime unvermeidlich und bald zu-

sammcnbricht; il'lnen bleibt nur noch dic

Wahl, welchen Tod sie sterben, einen dko-

nomischcn Tod oder einen Politischen. Im

Falle des 6kon0mischcn Endes miissen sic

einer Explosion von Aufruhr dureh Hun-

ger und blutigen Aufstéindcn ins Auge se-

hen. Die Okonomie ohne Hilfe dcs We-

stens zu sanieren, sctzt also cine radikale

Umstrukturierung voraus, was ohne cine

politische Liberalisierung, die einen poli-
tischen Mord des totalitiiren Regimes
nach sich zieht, unrealisierbar ist.

Es sieht so aus, daB Grobatchev versucht

die ungarische Erfahrung Andropows Zu

wiederholen. indem er die Augen vor der

Tatsache verschlieBt, daB selbst das unga-

rische >>semi-liberale« Regime sich nicht

mehr als einige Tagc aufrccht crhalten

héitte. ware nicht die Drohung der Inter-

vention sowjetischer Panzcr gewescn.

Aber diescs Mal werden wedcr die ungari-
schen Panzer noch die tschechischen Pan-

zer eingreilen, um ihre briidcrliche Hilfc

zu leisten, um dem Kreml zu helfen sich ;

aus der Affare zu ziehen.

Volochonskij: So kommt es mir auch vor.

Borisov: Aber zur gleichen Zeit, vorausge-

setzt, daB die sowjetischcn Panzer Un-

garn nicht hedrohen, wird das Regime in

diesem Land zusammenstfirzcn, es ist

schon dabei ohne BlutvergieBen zusam—

mcnzubrechen: Die Macht verlierend

'konserviert die herrschende Klasse ihr

Leben und ihre Freiheit. Vielleieht ist die-

ses ungarische Beispiel cin Auswcg fiir

unser Land. Man hat den Eindruck, daB

Gorbatchev von einer ganzen Reihe der

KGB-Mitglieder unterstiitzt wird, die

sehr gut wissen, an welchem Punkt die Si-

tuation kritiseh ist und auf welche Konse-

quenzen man gefaBt sein muB, wenndas

System zusammenbricht.

Volonchonskij: Aber es ist schon dabei zu-

sammenzubreehen.

Borisov: Hdr zu, schau dich um, spiire, wo-

her der Wind kommt und danach kannst

Du mir selbst erklaren, was passiert, ich

werde Dich in einer Oder 2 Wochen anru-

fen . . . ich lege jetzt auf, sonst werde ich

selbst finanziell zusammenbrechen, weil

ich meine Telefonrechnung nicht mehr be-

zahlen kann. TschiiB, morgen werden wir

eine Flasche Vodka trinken, um das zu fei-

em

Volanchonskij: Gute Idee, in diesem Fall ist

‘

das obligatorisch . . .TschiiB.

Tania: VergeB bitte nicht Levka und Edvoki-

mov auf unserer Liste auszustreichen, als

wir sie geschrieben haben, wuBten wir

nicht, daB sie freigelassen werden.

Borisov: Mit dem grdBten Vergniigen!



Liebe Genossen in der BRD und Osterreieh

Budapest, 1.12.86

Am 26.11. dicses Jahres war es endlich so

weit: in einer Privatwohnung trafen sich nach

langem Hin und Her diejenigen10~15 Leute,
die entweder sclbcr irgendeiner Form anar-

chistisehen Denkens huldigen, odcr den An-

archismus in letzter Zeit wissensehnftlich

oderjournalistisch untersueht hnben.

Ich muB vorausschicken, dill?) es in Ungarn
keine Iibertc'ire Bewegung gibt; aul die Ursa-

ehen komme ieh spfiter noch einmal zurfiek.

Angesichts des Fehlens irgendciner Form ge-
sellschaftlicher Diskussionen in Ungarn und

natfirlich in Osteuropn allgemein. finde ieh

aber allein schon die Tntsache wiehtig. (laB

Anfiinge einer libertiiren Diskussion sich abzu-

zeichnen scheinen.

Das Treflen vor ein paar Tagen war nicht

dns erste Mal. daB dns Thema Annrchismus

nul der Tagesordnung gestanden hiitte. Seit

etwa 2 Jahren versuchcn zwei, drci Freunde

in Universitiitsseminaren und Studentcnclubs

Vortrfige fiber Grundgedanken des Anarchis-

mus nbzuhaltcn. Zu diescn Vortriigen sind im

Durchsclmitt stets 15—25 Interessierte ge-
kommen, die grfiBtenteils 2m jenen Abenden

zum ersten M211 fibcrhaupt etwas von dieser

Idee geho’rt haben. Hierzu InfiBt ihr wissen,
daB viele Mensehen — die moisten — Anar-

chismus mit Chaos gleichsctzen, >>bestenfalls<<

noch mitTerrorismus und Gewalt.

Einer meiner Freunde hat Mitte April dic-

ses Jahres durchgesetzt,
— im Gebiiude des

Instituts ffir Politologie der Partci! — einen

wissensehaflliehen KongreB fiber Anarchis-

mus organisieren zu dfirfen. Der KongreB
war ein voller Erfolg: mehr als zweihundert

Menschen sind gekommen. Die Interessier—

ten horten Vortrfige fiber Individualismus und

Kommunalismus, Bakunin und Machno, An-

archismus und Nationalismus, Libertarianis-

mus in der franzosischen Revolution (bei
Saint-Justc), sowie fiber die beidcn ungari-
sehen Anarcho-Kommunisten dcr Jzihrhun-

dertwende, Eugen Heinrich Schmidt und Er-

vin Batthvény. (Die Geschichte der ungari-
schen Anarchisten vom 19. Jahrhunderl bis

Ende der 30er Jahrc sehiekc ich eueh aueh

bald). Die Redner waren beileibe nicht alle

Anarchisten: Sehr inter‘essante
— und er-

staunlicherwiese auch reeht objektive — Bei-

triige kamen von »neutrnlen« odcr gar partei-
gebundenen Historikern und Professorcn.
Der Erfolg diescr Konferenz darf jedoch
nicht darfiber hinwegtiiusehen, daB solche

Treffen im Grunde genommen vollig isoliert,

'Ungarn -- de esrte
.
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abgehoben von der werktijtigen Bevolkerung
slattfinden. Gcworben ffir die Veranstaltung
haben nur einige Plakate in der Universitiit.

Nach 2111 den Vortréigen, Gespréiehen und

Konferenzcn fiber Anarchismus — Oder fiber
seine Teilbereiche — haben sich einige >>stiin-

dig Anwesende<< herauskristallisicrt. Man
konnte sie bei jedcr Vernnstaltung antreffen

und meistens stellte sieh heraus, daB sie die
Ideen sehr gut linden —

nur eben unreali-

stiseh, utopiseh etc. DasTreflen am 26.11. war

insofern von anderer Qualitiit, daB hier nicht
noch cinmal die ganzen Grundgedanken er-

léiutcrt werden muBten. Jeder wuBte das

Wichtigste fiber Anarchismus, man muBte
nicht immer alles neu erziihlen. Das heiBt na-

tfirlieh nicht. daB wir keine heiBe Diskussio-
nen gehabt hiittcn. Im Gegenteil: Wir hnben
fiber den Begrilf >>Sozialismus<< gesproehen -

ihr mfiBt wissen. daB dicses Wort hier zumeist

ausschliefllieh mit der murxistisch-leninisti-
sehen Vzlriantc sowjetischer Priigunggleichge-
setzt wird. — fiber Individualismus und Syndi-
kulismus. Es war schr nufschluBreieh. Kon-

takte wurdcn geknfipft, Adressen ausge-
tauscht. Wir waren unter anderem in dem
Punkt cinig. daB sieh etwas tut in Ungnrn. Wir
— das sind Sludemen, Soziologen, Lehrer

und junge Wissenschaftlcr, mcistcns ohne gro-
Be Kontakte zur >>zweiten Olfentlichkeim
(der organisierten, grundsiilzlieh demokra-

tisch-sozialistiseh orientierten Opposition in

Ungarn, die eine wahrc Flut von Samisdat

herstellt). Wir wollen weder in die Illegalitéit,
noch in die angepaBte, seheino'flentliehe Le-

galitiit. Dies hat zibcr mit der Lage in Ungnrn
zu tun. Wie sieht sic aus?

Eine Einsehiitzung der Lage in Ungarn
Ganz grundsiitzlich muB man von der allge-
mein bekannten Tatsache ausgehen, daB Un-

gnrn in Osteuropa liegt. Dies hort sie'n banal

an, aber nicht viele im Westen wissen. wie der

Alltag im Ostbloek aussicht. Der Schaden,
den 40 Juhre totalitfirer Bcvormundung und

Informntionsmonopol bewirkt haben, wird

noch Iangzmhaltende Konsequenzen haben.

Leider hnt Ungarn in Westeuropa ein weit

besseres Image 2115 cs verdient. Natfirlich geht
es hier wirtschaltlich weit >>1iberaler<< zu. 315;

im benaehbarten feudal-faschistoiden Ruma-
nfinien odcr in der militaristisehen DDR.

Aber dieser >>Liberzllismus<< belrifft lediglieh
den wirtschnftlichen Bereich. Man »darf« ei-

nen eigenen kleinen Betrieb haben, nber das

bedeutet, daB man eigentlich nur das Recht

hat, zu fiberleben, denn der monatliche Ge-

halt bei dcr smatlichen Firmn reieht ffir

n Schrtite
.-

. .
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von Emmanuel Goldsz‘e/‘n
nichts. So kommt es. dnB Menschen pro Tag
12—14 Stunden arbeiten: 8 Stunden stnntlieh.
4—6 Strunden >>p1'ivat«. in den sogennnnten
>>wirtschaftlichen ArbeiIsgemeinschnften<<
(»GMK’S«), die sieh ffir cincn Libertz'iren viel-

leicht kooperativ—gcmcinschaftlieh anhoren,
die abet knallharl profitorientiert-eigennfit-
zig sind. Das Leben ist tcuer. Die Schaufen-

ster sind voll (Touristen aus Polen oder aus

der CSSR konnen 'cs oft gar nicht fassen).
aber die Meisten konnen sich die westliehen

Waren gar nicht leisten. Seit den entscheiden-

den Wirtschaftsreformen 1980/81 11211 sich so-

wohl die okonomische, als nuehdie bewuBt-

seinsméiBige Lage der Bevolkerung kraB ver-

éindert. Eine kleine und gesehickte Sehieht

von privaten Gemfisehiindlern. Boutique—BC-
sitzern und anderen Hiindlcrn wurde durch

die neuen Moglichkeiten selmell reieh. und

zwar entstanden innerhalb weniger Jahre un-

glaubliche Anhéiulungen von Millionen von

Forints in wenigen Hiinden. Diese Schichten

bilden 2.2. die Elite der ungnrischen sozinlen
Hierarchie und nicht die Pm‘leifunklionéirc.

(Sic sind gar nicht mehr die Wolzllmlmzdclz in

Ungam, auBerdem genieBen sic immer \veni-

ger gesellschaftlich ancrkzmntes Prestige).
Auf der anderen Seile ffihrte der in den Ietz-
ten Jehren extrem sehfirler werdende Kampl
ums Uberleben zur Verarmung und Margina—
lisierung sehr breiter Sehiehten: der nlten

Menschen, der Jugendliehen. der Frauen und
auch von groBen ‘Teilen der Arbeiterklzlsse.
Bei Jugendliehen gibt es das ncuc Problem
des Rauschgiftkonsums. Die »Erwnehsencn«
trinken sich an die erste Stelle der européii-
sehen Alkoholismusstatistik, die Verheiratc-
ten lassen sich schciden. noch immer sind CS

vie] zu viele, die angesiehts des Verlusts ihrer

Lebensfreude in den Selbslmord Hfichtcn.

(Eine der besten Annlyscn (Ier ungnrisehcn
>>Volksseele<€ ist das berfihmte Buch von

Gyorgy Konréd: »Dcr Revue/mm. Suhrkamp
492).

Das groBte aller Probleme im heutigen Un-

garn ist jedoeh die Wohnungslage. Seit eini—

gen Jahren hat sich der Stnat fast vollig aus

dem Wohnungsbausektor zurfickgczogen, nur

noch etwa 20% allerNeubnuten sind stanllicll
finanziert. Alle fibrigcn Unternehmungcn
sind privat oder genossensclmftlich. Die LngC
ist ohne Ubertreibung als katnstrophnl zu bc-

zeichnen. Es ist ganz durehsehnittlich, (1813

man nur mit 35—40 zu einer eigenen Woll-

nung kommt. Es gibt kcin ausgeprz‘igtes gfin—
stiges Mietsystem von Wohnungen. wie etwfl

in der DDR. meistens muB man die Wohnung



gleich kaufen, fiir etwa eine Million Forints.
Dies kann sich jedoch keiner leisten, beson-

ders junge Leute und Studenten nicht. Sie

wohnen sehr lange mit ihren Eltem zusam-

men, oft wohnen 3 Generationen in einer

Zweizimmerwohnung zusammen. Dies wirkt

hemmend auf die sozialen und sexuellen Kon-

takte der Jugendlichen, dementsprechend ist

die Intensitat der aufgestauten Frustrationen

und Aggressionen ungeheuerlich hoch. Die

ungarischc Gesellsehaft von heute ist in ihren

Umgangsformen riide, aggressiv und unsoli-

darisch. (Dies ist, wie ihr euch vorstellen

konnt, kein giinstiger Nahrboden fiir die Ver-

brcitung kooperativer, solidariseher und ge—
waltfreier Gedankcn). Man wartet oft ein Le-

b_cn lang auf cine Wo'hnung, zehn Jahre auf

Cm Telefon, fiinfauf ein halbwegs ansté’mdiges
Auto (Lada oder Skoda), die Luft ist unglaub-
lieh verpcstct, die Bussc lassen einen im We-

sten unvorstellbaren sehwarzen Rauch-

Schweif hinter sich, die Verka'ufer in den La-

den sind aggressiv, die Metro ist stets fiber-

fiillt, auBer dem Matcriellen gibt es keine Le—

bensqualitiit. Wic aber denkt die Bevolke-

rung?

reisen. Sie haben viel zu verlieren, denn mate—

rieller Wohlstand ist eine Gnade von oben, er

ist abh‘a'ngig davon, wie klug die Machthaber

sind (sie selber sind iibrigens schon langst kei-

ne Marxisten mehr). Die absolut zentrale

Rolle der Partei hat Auswirkungen, die man

sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht

hier lebt: keine Offentlichkeit, keine sozialen

oder politischen Gruppen, keine Freiréiume

fiir Veranderungen, kein Geistesleben. Die

Mensehen sind in erster Linie apathisch: wo-

zu nachdenken, wenn man eh nichts realisie-

ren kann? Wozu sich abmiihen, wenn die Bij-

rokratie eh alles verhindert? Die meisten sind

miide und schlaff, sie sehen keine Perspekti-
‘

ven sozialer Art. Niemand ist Marxist im

Land, die meisten wiirdeneine biirgerlich-de-
mokratische Gesellschaft westlicher Pragung

akzeptieren. Die fiir einen Westler unglaub-
lich fibersteigerte Konsumwut ist die Konse-

quenz jahrzehnte-, jahrhundertelanger Man-

gelwirtschaft.
Die Leute haben Konsum als Ersatz fiir ih-

re gestohlenen Ideale der 1956er Revolte

(Pluralismus, Demokratie, >>wirklicher Sozia-

lismus«, Unabhangigkeit, Neutralitiit, Rate-

Wenn politisch Interessierte im Westen von

Ungarn horen, fiillt ihnen fast automatiseh

gleich 1956 ein. Sie neigen auch oft dazu, die

Ungarn revolutionisierend-romantisierend zu

VCrkliiren. 1956 ist aber vorbei. Aueh in den

Képfcn der Menschen hier. Nieht nur dies ist

vPrgessen: auch Prag, Polen und Afghanistan
Smd keine Diskussionsthemen in der hiesigen

evolkerung. Nicht, daB die Leute nicht laut

naCl‘tdenken diirften; nirgendwo sonst in Ost-

‘fUropa her! man die Mensehen so oft und laut

Uber die Zustande fluchen, wie hier. Nur, das

kqllektive und individuelle BewuBtsein hat

Sell 1956 bemerkenswerte Veranderungen

dl{rchgemachL Dies hat am meisten zu tun

Inn der Befriedigung ihrer grundsz‘itzlieher
nEateriellen Interessen. Die Leute haben

mcht nur viel zu essen, sic haben auch Farb-

SmSCher, Autos, Wochendhauser, sie diirfen
ur Ostverhaltnisse recht oft in den Westen

\,

system) akzeptiert. Eine wiehtige Tatsache ist

das Vorhandensein von oft fibertriebendem

Nationalismus und Chauvinismus. Dies ist

einProblem, das Libertéire hier — und anders-

wo
~ nicht umgehen diirfen. Es ist wichtig,

das Problem emst zu nehmen, denn fiir den

hiesigen Durchsehnittsungarn ist die Sieben-

biirgen-Frage so ziemlich das entscheidendste

auBenpolitische Problem. (Siebenbfirgen,
heute Teil Rum aniens, gehérte einst zu Un—

garn. nach Versailles gingen grofie Gebiete

Ungarns an die Nachbarlfinder iiber, so auch

Siebenbiirgen. Die heutige Bevolkerung dort

besteht hauptsachlich ans denjenigen zwei

Millionen Ungarn, denen es in den letzten

Jahren immer weniger gestattet ist, ihre Kul-

tur aufrecht zu erhalten. Jfihrlich werden dort

ungarische Schulen geschlossen, Intellektuel—

le und Priester verhaftet, gefoltert und geto»
tet. wie auch diesen Sommer [1986] ein unga-

5'7

rischer Schauspieler, ein Dissident, von der

Securitate — der ruméinisehen Gestapo
-—

er-

mordet wurde. Die Lage ist umso unertrfigli-
cher, da’aueh die rumfinisehe bevolkerung das

Opfer einer national-kommunistischen, unge-

heuerlich tyrannischen Ein-Mann-Diktatur

Caeuseseus ist.)
Die Losung der in Osteuropa noeh sehr

akuten Nationalitéitenfrage ware cine Aufga-
be fiir die gesamte Opposition in Ungarn,

egal, ob liberal oder anarchistisch.

Die Opposition besteht hier lediglich ans

isolierten Intellektuellen-Zirkeln, wo Mei-

nungen oder Anschauungen oft nur Mode-

charakter haben. Sie haben zumeist iiber-

haupt keinen Kontakt zur Arbeiterklasse, Vic-

16 haben noch nie mit einem Arbciter iiber

seine Probleme gesprochen. In den letztcn

2—3 Jahren hat sich unter Studeten etwas

Neues verbreitet, der Gedankenkreis griin-al-
ternativen Spektrums, Umweltsehutz als Poli-

tikum, hauptsachlich unter EinfluB von Nach-

richten iiber die Partei »Die Griinen<< in der

BRD. (DaB es auch eine alternative Bcwe-

gung gibt, hat man erst cin wenig spater mit-

bekommen.) In den letzten Jahren kann man .

Photo:
Manfred

Kampschulte.

ein ausdriickliehes wachsendes Interesse an

Okologie und alternativen Lebensformen

feststellen, hieraus erwuchs aueh das geistige
Interesse am Anarchismus. Viele wiirden in

einer alternativen Bewegung mitmaehen,
wenn es so etwas géibe; z.Zt ist die Entste-

hung einer >>alternativen Szene« zu beobach—

ten. In ein bis zwei Jahren wird ein — fiir euch

éiuBerst interessantes —

Projekt verwirklicht: .

eine alternative Kommune im Dorf Balaton

(hat mit dem See in Westungarn nichts zu

tun), basierend auf den Prinzipien der liber-

tar—okologischen Lebensform! Dies wird

wahrscheinlieh der erste Versuch werden, mit-

ten in Osteuropa eine alternative Lebensform

zu verwirkliehen! (Mehr dariiber sehreibe ich

euch spiiter.)
Es ware gut, wenn es keine emsthaften

Schwierigkeiten mit den Behorden geben
wfirde. denn Wohngemeinschaften sind hier
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unerwiinscht im Land, na ja, mal sehn!

(Einen bedeutenden Auftrieb fiir das Interes—
se am Anarchismus bedeutete, daB 1984 im
Gondolat Verlag Miehail Bakunins >>Staatlich-
keit und Anarchie<< zum ersten Mal auf Unga-
risch erschien, vollkommen ungekfirzt. Es

gibt noch wahre Wunder!)
Wir Anarcho-Kommunisten, Individuali-

sten und Syndikalisten werden uns in Zukunft

ofters informell treffen, Meinungen austau-

sehen etc. mehr konnen wir z. Z. nicht tun,
von Organisation ganz zu schweigen. Wir ha-
ben recht viele Kontakte zur autonomen Ju-

gendkultur, zum Underground, das hier gera-
de >>avantgardistisch<< ist (unter dem Namen

Avantgarde lauft hier alles von Punk bis psy-
chedelischer Musik und New Wave). Die Non-

Konformisten, die Jugend und die kritischen

Studenten sind unsere Hoffnung. Noch kon-

nen wir diskutieren.

GriiBe an die libertare Bewegung in der

BRD und Osterreich, bitte vergeBt nicht, daB

ihr weit mehr Moglichkeiten habt, als wir.

Nutzt siel Und vergeBt die Zustfinde nicht,
die ein paar Kilometer ostlich von euch herr-

schen. Diskutiert nicht nur iiber den Charak-

tcr des Sowjetimperialismus, sondern maeht

cuch auch Gedanken dari‘lber, wie eine selbst-

verwaltete, kommunalistisehe, foderative
und freie Alternative in Osteuropa aussehen

kénnte! Der Kampf gegen Eure Herrscher ist

fur die Untcrdrfickten hier die groBte Hilfel
In diesem Sinne — Vive l’anarchie!

[Anm. unseres >>Verbindungsmannes<<z >>In

Ungarn leben und arbeiten anarchistische Ge-
nossen. Sie brauchen nicht nur unsere ideele,
sondern aueh unsere materielle Unterstiit-

zung. Bei einem monatlichen Durchschnitts-
verdienst von 200.-DM sind westliche anar-

chistische Bucher oder entstehende Druckko-
sten fur eigene Veroffentliehungen schwer be-

zahlbar.

Zur Unterstfitzung haben deshalb die Wie-

ner Genossen um die Monte Verita Buch-

handlung ein Spendenkonto eingerichtet.
Aueh kleine Spenden haben groBe Wirkung.
Spendet massenhaft! '

Peter Stipkovies — Osterr. Postsparkasse
Nr.2812.258 — Stichwort: Ungarnspende].

Kurzes

Das Sozialistische Osteuropa-Komitee suchl Malc-
rial zum Thema >>Anarchismus/Syndikalismus in

Osteuropa<<. Es ist cine Sehwerpunktnummer fiir
Ende 1987 zu dicsem Themenkomplex geplant. Alle
Informationcn bittc scnden an: Keno Verseck, Bar-
telstr. 22, Haus 6, 2000 Hamburg-6.

Neue Nicaragua-Videos: Carla 11in Hirtoria — Frau-

en, Matter in Nicaragua, 1986 von Gabrielle Bauer

und Kristina Konrad, allc im Verlcih: Mcdien-

werkstatt Freiburg, Konradstr.20, 7800 Freiburg,
Tel. 0761/709757. Ebcnda bckommt man/{mu den

Film von Beate Neulmus I’mztasnm. Der Film 5011

das Pantasma-Tal vorslellen, cin Beispiel liindlicher

Entwieklung in einer Kricgszonc Nicaraguas. Die
Probleme von Umsiedlung in die sogenannten As-

enlamientos, die Angst, dcr Hunger. Interviews mil

pro-Sandinisten und pro-Contra Ncuangesicdcllen.
Der Film gibt keine Antwortcn, stellt cher Fragcn
und eignet sich so besondcrs {fir Nicaragua-Solidar-
itéitsgruppen, Brigadisten und Mensehen, die sich

schon mit der Situation dort vcrtraut gemncht ha-

ben. Zulctzt: Briefe (ms Wiwili, I987, Produktion

Medienwcrlkstatt Frciburg. Wiwili ist cine Klein-

stadt mit 7000 Einwohncrn im Norden Nicaraguas,
20 km von Honduras. Aul dcr andcrcn Seile dcr

Grenzc befindcn sich Lager der Conlras. 1980 gcht
dcr Arzt Tonio Pflaum im Rahmcn des DED nach

Wiwili, um don beim Aulbau eines Krankcnhauscs
zu helfcn. 1983 werden or und weilcrc 10 Passagierc
cines Kleinbusscs Von dcr Contra ermordct. Auf
Druck der Solidaritfitsbewegung bcschloB die Stadt

Frciburg im Rahmcn ciner Stiidtcfrcundschaft dcn
Bau einer Trinkwasserversorgung fi'ir Wiwili 211 fi-
nanzieren. llm Mfirz 1985 gchcn Bernd Koberstcin
und Reinhold Seidelmmm, Mitglicder des Freundcs-
kreises Tonio Pflaum nach Wiwili, um den Bau dcs

Wasserprojekts anzuleilcn. Am 29. Juli 1986 wird
Bernd zusammen mit Ivan, Joel, William und Mario
in Zompopcra, an dersclben Stelle wie zuvor Tonio
von der Contra ermordet.

Photo: Herby Sachs,



Grénlands Radarstationen —

eine Verletzung des ABM-

Vertrags?
Der Dane Paul Claesson und der Neuseelan-

der Owen Wilkes haben in ihrem Buch »Gron-

land — Perle des Mittelmeer5<< die strategi-
sehe Plazierung Gronlands in einem potent-

_

iellen Konflikt zwischen den USA und der So—

chtunion genauestens beschrieben. Gron—

land ware Angriffsziel
— Ursache sind die

cnormen Radaranlagen, welche die USA in

Thule, Sondre Stromsfjord u.a. gebaut ha-

bcn, um Bewegungen im nérdlichen Luft—

raum zu fiberwachen. Spéitestens seit 1983 ist

bekannt, daB diese ihren teilweise defensiven

Charakter stark verandert haben. Wer sich

noch erinnert: 1982 wurde der Friedensfor—

scher Owen Wilkes in Schweden unter dem

Verdacht der Spionage verhaftet (vgl. SF-S u.

14). Die Anklage war unhaltbar; aber unter

dem ihm wieder ausgehandigten Material

fehlte ein Gebiet: die amerikanischen Basen

in Gronland. Heute ist Wilkens aus Skandina-

Vien verbannt.

Die USA bezahlen den Grénl'aindern kei-

nen Pfennig fur ihre Anwesenheit. Vor kur—

Zem wurde die Radaranlage in Thule »moder—

nisiert<< und ist seither Teil des LPAR-Sy-

stems, large phased array radar; es ist elektro-

nisch gesteuert und kann fijr Reagans SDI-

Projckt verwendet werden. Damit ist der 15

Jahre alte ABM-Vertrag verletzt, dessen

Grundgedanke es war, daB ein Angriff mit

Atomwaffen nicht gestoppt werden kann und

deshalb die Riistungsspirale mit immer neuen

Waffen etc. gebremst werden muB.

Die danische — und in ganz Skandinavien'

beachtete — Morgenzeitung Information

bringt seit Anfang Januar taglich Berichte zu

diesem Themenkomplex. Im Gegensatz zu

Presse in anderen Landern, z.B. der BRD,

wird Information nicht nur gezwungenerma-

Ben aktiv, sondern betreibt wirklich unabhéin-

gigen Journalismus. Der Autor Jargen Drags-,

dahl will durch Interviews auch die Gronlfin-

der sclbst zu Wort kommen lassen. Mit am

klarstcn besehrcibt die 1983 gegriindete Frie-

densbewegung SORSUNNATA die derzeitige

Situation:
' ..

>>Vcrglichen mit anderen, kleineren Landern,

Wurde Danemark NATO-Mitglied unter au—

Berst bcquemen Bedingungen. Vor der Auf—

nahme waren die tonangebenden Politiker

sich im Klaren daruber, daB in der danischen

Bevolkerung ein groBer Widerwillen gegen

die Stationierung von fremden Militars in Da-

nemark herrschte. Zur gleichen Zeit hatten

die USA deutlich gemacht, daB sie auf jeden
Fall wiinschten, in Grénland zu bleiben. Wie

bCkannt hatten die USA wiihrend des 2. Welt-

kriegs, gemiiB einer illegalen Ubereinkunft

mit dem Botschafter Kaufmann, militarische

Anlagen auf Gronland errichtet. Dieses Ab—

k0mmen wurde jedoeh auf der ersten Sitzung

dOS Reichtstages
— nach dem Zusammen-

bruch Nazi-Deutschlands und der d'anischen

Befreiung —— legalisiert.
Vor diesem Hintergrund blieb der schwar—

20 Peter in dem Spiel in Gronland. Danemark

km in die NATO ohne daB Jylland und die

Inseln fremdem Militéir ausgesetzt wurden.

Gronlands Bevolkerung erhielt nie die Gele-

gcnheit oder Moglichkeit, zur Fra‘ge der mili-

tiirischen Anlagen der USA auf Gronland,

Slellung zu nehmen. Der spatere, formelle

\ .,,,i

s “M l U“?

Basenvertrag von 1951 plaziert Gronland real

in die militarische Interessensphare der USA,

welche der Monroe-Doktrin unterlag.
Beim Vorschlag zum Reichstagsbeschlufi

fiber Déinemarks Aufnahme in die NATO, ge—

gen den iibrigens einige des Rechtsverban-

des, ein'er aus der >Venstre< und die gesamte

radikale Volkskammergruppe und die KPD

[Kommunisten] stimmten (damals gab‘s ja
noeh keine SF [Sozialisten] und VS [Linkssb—
zialistenD, sagte der damaligeAuBenminister
Gustav Rasmussen: »Selbst sehe ich es so,

daB das nordatlantische Traktat einen geeig—
neten Rahmen abgibt fiir eine zufriedenstel-
lende Losung unserer Probleme in Grénland.

Der Vertrag ist eine defensive MaBnahme

und ich habe von AuBenminister Acheson die

ausdrfickliche Versicherumg erhalten, daB un—

ter keinen Umstéinden der Versuch unternom-

men wird, Gronland zu benutzen um ein

fremdes Land anzugreifen. Keine Base inner—

halb dieses Territoriums wird zu etwas ande-

rem benutzt, als zur Verteidigung des nordat—

lantischen Gebiets.«

Doeh eben diese Voraussetzung scheint

nun verletzt. Die Verwendung von Militaran-

lagen in Grc'inland zu einem umfassenden

Raumkriegsschild im SDI-Projekt kann kaum

als ausschlieBlich defensiv bezeichnet wer-

den. Das SDI-Projekt ist Glied einer aggressi-
ven und offensiven, militarischen Strategie
und darum ist es wichtig, eine gronlandisch—
danische Kontrollpolitik betreffend der ame—

rikanischen Basen und Anlagen in Gang zu

bringen
— und das sofort.

Auf dieses Problem wollen wir zuriickkom-

men
- doch schon lange vor den letzten >In-

stallationem (»Modifizierungen, Modernisie-

rungen<<) in Thule, wurden Gustav Rasmus-

sens Voraussetzungen angetastet:
1. Wahrend des Korea—Krieges wurde die

Luftbase in Sondre Stramfjord als Zwischen-

landungsbahn von amerikanischen Truppen

auf dem Weg nach Korea benutzt.

2. A15 1968 ein Atomwaffenbomber, B—SZ,

bei Thule abstfirzte, erklfirte Staatsminister

Hilmar Baunsgaard, daB Grénland nicht mit

Atomwaffen fiberflogen wurde, und daB die

USA diese déinische Haltung zu Atomwaffcn

immer respektiert hatten.

Doch die Wirklichkeit sah etwas anders

aus! In dem gemeinsamen danisch/amerikani-

schen, wissensehaftlichen Untersuchungsbc-
richt, Project Creasted Ice, der naeh den Auf—

raumungsarbeiten erstellt wurde und einigen
sich daran anschlieBenden wissenschaftlichcn

Untersuchungen, 1am sich namlich der Be-

weis erbringen, daB die USA Gronland mit

atomaren Waffen uberflogen haben.

Der Untersuchungsbericht enthiilt die Er-

klarung des Piloten. Im Motor entstand cin

Brand, als der B-52 Bomber weit iiber gron-
léindischem Territorium flog. >>Wir befanden

uns 90 km siidwestlich der Luftbase Thule, als

wir den Brand an Bord entdeckten<<, heiBt es

in der Erklfirung.
— und wenn man sich 90 km

siidwestlich der Lufbase Thule befinde‘tv, ist

man einige hundert' km fiber danisch/gronléin-
dischem Territorium!

Diese Umstéinde gehéren mit Zur Beurtei-

lung der unglficklichen Situation, in welcher

das gronlandische Volk auf dem sicherheits-

politischen Gebiet heute steht.

Letztes Jahr erfuhren wir, daB die zwei mi-

litarisehen Machtblocke — NATO und War-

schauer Pakt -— einen Vertrag fiber die Inspck-
tion und Kontrolle von militarischen Mano-

vern des jeweils anderen absehlossen. Und

hier stellt sich dié Frage: wenn die groBen
Machtblécke einige werden, sich gegenseitig
zu kontrollieren, soll da weiterhin gelten, daB

das gronlandisehe Volk ohne jegliche Form

von EinfluB und Einsicht bleiben, was in sei—

nem eigenen Land militarisch vor sich geht?
Soll weiterhin gelten, daB unser Volk nicht

die Rechte erhalt, die ein selbstzufriedenes

und sich selbst lobendes Danemark sonst in

den Vereinten Nationen unterzeichnet? Wo

bleiben die Rechte des gronlfindischen Volks

im eigenen Land die Sicherheitspolitik betref—

fend, wie steht es eigentlich mit der Men—

schenrechtserklarung der UN ffir uns, wird

der Artikel 13 hieroben eingehalten?

,ee_eiefle,,e_e__n_1



Die letzten Enthiillungen des Journalisten

Jorgcn Dragsdahl bestéitigen, daB SORSUN-
NATAs Forderung nach einer effektiven und

(lemokratischen Kontrolle der fremden mili-
tiirischen Aktivitiit absolut notwendig ist. Wir
wollen versuchen, die Zusammenhange her—
zustellen: Unmittelbar nach seiner Einset-

zung zum Prasidentcn, lcitete Ronald Reagan
cine massive, globale Aulrijstung ein; das be-
tral' ziemlich rasch die nordischen und nord-

polaren Gebiete. lm Sommer und Herbst
1983 waren die USA an der Etablicrung von

zwei ncuen Basen im sijdwestlichen Gron-
land interessiert — die Sachc‘wurdc breit und
unter Protest in dcr gronliindischen Gcsell-
sehal't diskutiert. Diese Basen wurden des-
halb in Nord-Kanada plaziert. Als der Journa-
list Poul Krarup (Qasigiannguit) in Kopenha-
gen war, suchte er u.a. die amerikanische Bot-
schalt auf. Direkt iiber den Grund der Plazie-

rungséindcrung liir die neucn Basen befragt,
erkliirte ein Botsehaftsfunktioniir »da ja so

viel Unruhe fiber die Plazierung in Grdnland
entstand<< — und es daher bequemer war,
Nord-Kanada auszuwéihlen.

Doch gleichzeitig leiteten die USA in Thu-
le cine sogenannte >>Modernisierung<< cin.
Diese >>Modernisierung<< scheint jedoeh cine

qualitative Anderung der Radaranlage zu be-
deuten und den ABM-Vertrag von 1972 zu

verletzen.
_

Im Friihjahr 1986 erkléirte John B. Rhine-

lender, daB die Reaganadminstration in zwei

Fallen den ABM-Vertrag verletzt, namlich in

Fylingsdales (GroBbritannien) und in Thule
'

(Gronland). John B. Rhinelender war juristi-
scher Ratgeber der amerikanischen Verhand-

lungsdelegation wahrend der ABM-Vertrags-
Verhandlungen mit der UDSSR 1972.

Auf einer Informationsreise fiir SORSUN-

NATA im Juli 1986 vermittelte Baltser Ander-
sen diese Informationen an leitende Politiker
der Arbeiterpartei in Oslo, der SPD in Bonn
und einigen Parlamentsmitgliedern in Dane-
mark.

Schon wéihrend des ersten Treffens zwi-
schen Reagan und Gorbatchev in Genf (No-
vember 1985) wurde fiber die behauptete Ver-

letzung des ABM-Vertrags gesprochen. Die
USA behaupteten, daB die UDSSR den

ABM-Vertrag‘in Krasnajars (Sibirien) verlet-
ze, Wéihrend die UDSSR behauptete, daB die
USA ihn in Fylingsdale und Thule verlet-

zen.(. . .)

Am Freitag, den 9.1.1987 wird durch Infor-
mation und Jorgen Dragsdahl bekannt, daB
eine groBe Gruppe von amerikanischen Abrij-

stungsexperten die sogenannte >>Modernisie—
rung<< in Thule fiir einen Bruch des ABM-Ver-
trags von 1972 ansehen. Diese Experten sind

politiseh wie ideologisch eine sehr komplcxe
Gruppe mit unterschiedliehsten Motiven und
Interesscn. Doch gcmeinsam ist allen die
sachliche Beurteilung. Es sind Lcute wie
Brent Scowcraft, sichcrheitspolitiseher Ratge-
ber unter Prasident Ford; Gerald Smith, Mit-

glied der ABM-Verhandlungsdelegation un-

ter Préisident Nixon, Professor Joseph Nye, si-

cherheitspolitischer Experte von der Harvard

University, William Perry, ehemals hochpla—
ziert im amerikanischen Verteidigungsmini—
sterium und der schon genanntc John B. Rhi-
nelender. Hinzu kommen Michael Krepon
vom Carnegie Endowment in Washington,
Expertc fi'xr die Kontrolle existierender Ver—
trage; Peter D. Zimmerman, ehemals Mitar—
beiter des Biiros fiir Rflstungskontrolle im
amerikanischen AuBcnministerium (ACDA)
und dcr Forschungsleiter James P. Rabin von

Arms Conntrol Association (ein Zusam-
menschluB von u.a. ehemaligcn Beamten und
Verhandlern in Riistungskontrolle).

[Langsam kam in Danemark die Kritik an]
_Am WochenendeB10./11.1.87 erkliirt der Si-

eherheitspolitische Sprecher dcr Sozialisti-
schen Volkspartei, Pelle Voigt, daB seine Par-
tei eine Untersuchung des USA-Radarpro-
jekts fordern wird; zunéchst sehien seine For-

derung nach einem KontrollausschuB mehr—

heitsffihig, weil Radikale und Sozialdemokra-
ten Unterstiitzung avisierten. Am 12.1. erkla'r-
te Hans-Henrik Holm von der Arhus-Univer—
sitfit (er hatte sich zwei Jahre mit SDI und
dessen Bedeutung beschaftigt und ist Mit-

glied des Sicherheits-und Abrfistungspoliti-
schen Ausschusses (SNU)), >>daB die Ausffih-

rung des neucn Radars bei Thule zeigt, daB

die USA nicht langer den ABM-Vertrag als ei-

nen' Faktor zwischen den USA und UDSSR

aufrechtzuerhalten wfinschen.« Am 13.1. un-

terstreicht sein Kollegc Nikolai Petersen von

der Universitiit Arhus, daB eben diese Radar-

sache ein Beispiel dafiir sei, daB Danemark si-

cherheitspolitisch Gronland den USA fiber-

lassen hat, daB sich >>Diinemark nicht be'son-
ders daffir interessiere, was die Amerikaner
da oben machen.« (. . .)

Photo:
Manfred
Kampschulte

Am 14.1. veroffentlicht Associated Press

einen 106-Seiten-Bericht dcs CEP (Council
for Economic Priorities), der die US-chie-
rung direkt anklagt untcr Reagan den »ABM-

Vertrag zu versenken<<. Der Forscher Richard

Garwin sagt auf einer Pressekonfercnz, unter—

stutzt von dem frilheren CIA-Direktor Wil-

liam Colby, daB es falsch ware den ABM-Ver-

trag zu zerstéren, ohne ihn durch ctwas andc—

res zu ersetzen. Am selben 14.1. iiuBcrtc dcr

danisehe AuBenminister Uffe Ellemann-Jen-

sen wie iiblich blind der offiziellcn US-Erklii-

rung folgend, daB das neue Radar den ABM-

Vertrag nicht verletze. D.h. dcr AuBcnmini-

ster wiinscht die nach und nach massiver wer-

dende Kritik in den‘ USA zu iiberhoren und

vorbehaltlos den Versicherungen der ameri-

kanischen Regierung zu lauschen, die gerade
in der Iran-Affine stiindig Widersprfiche und

lichtscheue Methoden bewiesen hat.

Am 17./18.1. erlautcrt der Forscher John

Pike von Federation ofAmerican Scientists in

Washington DC, daB ein System mit 100

weitreichenden Verteidigungsrakcten nur

funktioniert, wenn es Daten von einem pha-
sed array-Radar aufnehmen kann, einem Ra-

dar, wie das, das bald auf der Thule Air Base

bereit steht. (. . .) Die dahinterstehenden

Geldinteressen sind deutlich, das ganze Sy-
stem ist vom Waffenproduzcnlen Lockheed

vorgeschlagen Worden und seine Einfiihrung
stellt definitiv eine Ubertretung des ABM-

Vertrags Artikel 1, Abs.2 und Artikel 4 dar.
Am 21.1. unterlieB cs die diinische Sozial-

demokratie, die eigentlich vorhandenc alter-
native sicherheitspolitische Mehrheit zu nut-

zen, so daB kein KontrollausschuB eingesetzt
werden konnte.

(. . .)
Es war ein bevormunderisches Dancmark,

das 1951 Gronland sicherheitspolilsch an die

Supermacht USA >>verkaufte« und solange
unser Volk real ohne irgendeinen EinfluB auf
die Sicherheits- und Verteidigungspolitik des
Landes ist, ist es heute derselbe Kurs, der ver-

folgt wird. SORSUNNATA fordert deshalb
nach wie vor einen KontrollausschuB und die

Errichtung einer Zone cines atomwaffenfrei-
en Nordens, der neben Gronland auch die Fii-
roer und Island einbezieht und von der UNO
und der internationalen Atomcncrgic fiber-

wacht werden soll.



Leserbriefe
btr. Robert ReitzellSF—23

Lieber Heinz Hug,
Ich habe nichts dagcgen, verrisscn zu werden. Mit-

unter niltzt das einem Buch mehr als wcnn es gelobt

wird. AuBerdem kann ich als Libertare die Meinun—

gen andcrer akzeptiercn. Aueh dann noch, wcnn

mich ein erkliirtcr Anarchist wegcn ciner angcbli-

Chen >>mcthodischen Mangelhaftigkeim und wegen

»formalcr Schwéichen<< schulmcistcrt. DaB Du mir

aber unterstellst, ein werzerrendcs Bild<< von Ro—

bert Reitzcl cntworfcn zu habcn, indem ich den

Schwerpunkt aul Frauenfrage und frcic Liebe gelegt

liiitte, empfindc ich als diffamalorisch. Erstens

stimml es nicht, denn meine Biographie hat mehrc-

rc Akzente, und Reitzcls Engagement fiir die Hay-

market-Anarehisten stehl mindcstens ebenso im

Mittelpunkt. chitcns gall Reitzcl sehon zu chzci-

lcn nicht zuféillig als Kullurrevolutionar und Moral—

kritiker. DaB seine wichtigstcn Leistungen tatséieh-

lich auf dicscm Gebiet licgcn, hat mcin ausgiebigcs
Quellenstudium bestiitigt. Wenn Du das jctzt leug—

nest und Reitzel zum anarchistisehen Theoretikcr

liochstilisieren willsl, bewcgst Du Dieh in dcr Tradi-

tion all jcncr dogmatischcn Sozialisten, dcncn die

Befassung mit Ncbenproblemcn wie Geschlechter-

[rage und Sexualitiit sehon immer ein Dom im puri-
lanischen Augc war. Was sehlieBlich Deine Kritik

mcines >>eindimensionalen Denkens<< angeht, so be-

kcnne ich freimiitig, im Christentum kcinc »sozial-

rcvolutioniircn Elemente<< erblickcn zu konncn,

Cbcnsowcnig wie in Mackays Stirncrrcchtion.
Ganz im Gcgentcil frage ich mich seit der Lcktfirc

Deincr Rezcnsion, ob es nun aueh bei den Anarchi-

Stcn cine Wendc gibt, hin zu religiosem Sozialismus

und antikommunistisehcm Liberalismus ctwa?

mit antiautoritarcn Gri'iBen,

Ulrike Heider, Frankfurt

btr. Anarchismus und Antipz'idagogik/SIF—ZZ

Uli Klemm sehrcibt: »eincr antipfidagogischen
Fraktion stcht einc libertéir péidagogische gcgen-

fiber, wobci die antipédagogische Argumentation
oftmals die Form eines dogmatisehcn Rundum-

schlags annimmt, eine Annaherung an cine libertarc

Padagogik zurfickwcist und Frontcn aufgebaut wer-

dcn. wo keinc sind und Gegner gcsucht werden, wo

Vcrbfindcte stchcn.«
'

(. . .) Es geht nieht um cine >>Annaherung an eine li—

bertarc Padagogilm. Es gcht cindeutig gegen jede

Padagogik.
Solangc der Bcgriff und die Wirklichkcit von Pad-

agogik noeh Erziehung mcint, ist er von uns (AG-

Anti—Péidagogik im FLI) abgelchnt und wird bis da-

te nicht mehr positiv bcnutzti Solangc, wie Uli

Klemm u.a. mit Blick auf die Vergangenhcit von

anarchistischer/libcrtércr Padagogik sprechen und

schreibcn, mag das so angehn, doch solltcn wir in

Gcgenwart rind Zukunft etwas scnsibler argumen»

ticren.

SchlieBlich kann nicht unwidcrsprochcn bleibcn,

daB »Anti—Péidagogik genuin péidagogisch<< sci. Die-

se wie cin Axiom hingcstcllte Behauptung is:

schlicht falseh, (. . .). Anti-Pfidagogik und Padago—

gik sind Widerspriiche, dic durch nichts aufgclést

wcrdcn kénncn, sind grundversehicdcner Art. Zu-

dem konncn Anarchisten und Anarchistinncn heutc

nicht so tun als hatte die Thematisicrung von Erzic-

hung und Péidagogik gar nicht stattgcfundcn und

auch Ergebnisse gezcitigt. Wenn Padagogik ist was

sic ist, né'imlich Herrschaftsinstrument, dann kann

ich sic selbst spraehlieh nicht mehr benutzcn,

schlieBlich ist Spraehe Ausdruek dcs Denkens und

libertfirc Pfidagogik ist nach hcute méglichem Wis-

scn cin Widersprueh in sich wie >>Anarehistisehc

Herrschaft<<.
Gerhard Kern, Morbach-Merscheid

6 1
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btr. En‘ch Miihsam-Grab/SF—23

In SF-23 schreibt ihr iibcr die Gefahrdung des Gra-

bes Erich Mfihsams. Ich kann euch {olgendcn Tip

gcbcn: selzt euch mit dcr AFD, der Arbcitsgcmein-
schaft Fricdhof und Dcnkmal, Sliimlcplalz 13, 3500 ‘

Kassel auseinander, insbesonderc mil eincm Hem:

Boehlke. Dr. Boehlkc kann zumindesl Rnlschliige

erteilen, wie man sich in so cinem Fall am beslcn

(odertaktisch) verht'ilt.

Thea A. Struchtcmcier, Bochum

SF-Anm.: Wir gehen davon aus, (Ia/3 cs niclzt sclm-
‘

def, werm recht viele Laser and Lescrirmcn sich an

die AFD wendenll

htr. Libertarians/SF—ZZ

In Belgicn gibt es cin Libertarian Ccnlrum in Kcsscl-

Lo (L). In den Niederlanden gibt es cin Libertarisch

Cenrrum, Antw. Nr.551, Schiedam. So gain or an-

scheinend wciter mit der Europiiisierrmg.
Karl Kreugcr, Den Haag

btr. Rczension dcs Stowasser-Buchs/SF—Z3

Stowasser sehreibt in scincn Nachbcmerkungen:

>>Frauen kommcn nieht vor
—— jedenfalls nicht als

Heldinnen.« Ich frage mich dabei, ob anarchistisehe

Gcsehiehtsschrcibung
— in guter allerpatriarchalii

sehcr Tradition aueh nur >>Heldcngeschichtc<< ist?

Er versteht sein Buch als cine Wiedcrgutmachung
an 150 Jahrcn Unrecht, was den Anarchisten in dcr

Literatur widerfahrcn ist, als ein Gegcngift gegen

cine ganzc Tradition dcr Vcrleumdung. MuB er

dann glcichzeitig die ZOOO-jéihrige Vcrlcumdung von

Frauengcschichte weitcrfiihrcn, — brauelit es das.

um den Anarchismus volkstiimlich zu machen?

Ich denkc am Bcispiel dieses Buehes wird deutlich,

daB im Anarchismus heutc wie in der Vergangcn»

hcit Frauengeschichtc gcnauso nicht (kaum) vor-

kommt, wie in andcrcn Gcsellschaflstlieoricn.

Horst Stowasscr m6chtc sich in seincn Naelibemcr-

kungcn freisprechcn; er sehreibt, er konne nichts

dafiir. Ich denke, daB er dutch seine Art der Dar-

stcllung schr wohl daft'ir kann und cr als Anarchist

durehaus sensiblcr mit dcr Darstellung von Frauen

umgehen konnle.

Mann mag dem Autor abnchmen, daB er nic-

mandcn diskriminicrcn wollte, —— Frau tut das nicht!

Sabine Kleintges, Morbaeh-Merseheid
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Das Energie- und Umweltzentrum am Deisrer e. V.

S braucht Hilfe. In dcr Nacht vom 18. zum 19. De-

Q/ zember sind Werkstatt, Ausstellungsraum und La-

‘{ 1/ gcr ausgebrannt. Wer Zeit und Intercssc hat bcim

w Wicdcraufbau ctc. zu helfcn, wendc siclh an dasg chtrum, 3257 Springe-Eldagsen, Tel. 05044/380;
Postscheckamt Hannovcr, BLZ 25010030, Ktonr.

326370-308.

Photo: Herby Sac/1s

Neues Tagungshaus: die gcmcinniitzige Bildimgs-
und Begegnungsstfittc Hocgencr Wise/i c. V.,

Dorfstn8, 2246 Hagen, Tel. 04836/1347 in Schles-

wig-Holstcin (58 km von Hamburg, 7 km von Hei-

do)

Gesueht: Max Nettlau — Die Geschichte dcr Anar-

Das (anarchistische) Tagungshaus Villa Kunlerbunt
will Arbeitswochenenden durchfiihrcn. »Dic gan-
zcn piidagogischen, therapeutischcn und sozialinte-

grativcn Konfliktvermcidungsstrategicn, die in die-
sem »unseren« Landc Bildung ausmachen, sollen
bcwuBt drauBen bleibcn. Wir wollcn uns unscrc In-
haltc sclbsté‘mdig und kollektiv erarbcitcn und sic

anschiichnd auch dirckt und — fiir allc iiberpriifbar
— umsetzen. Das vcrlangt von den Tcilnchmerl-in-
ncn cin Ablcgcn dcr iibliehen Konsumemenhultung,
cine intensive persénliche Vorbereinmg auf (1:15 The-

ma und cine Offnung fiir die Auseinandcrsctzung in

dcr Gruppc. Méglichc Wochcnendcn (wenn Reso«

nanz kommt) zu >>wic kann ich mich selbslbestimmr

engagicrcn?«, »wic kommcn wir aus dcm Bcwe-

gungs-auf und ab heraus?«, >>Ausstcigen Oder cin-

stcigcn?«, » Angst praktiseh bewfiitigem, »wic k6n-

nen wir die Kleinfamilie fiberwindcn?«, »wie bauc

ich mcine Encrgicvcrsorgung7<< Sehrcibt, wofiir In-

tcrcssc bestcht. Wcitcrcs in zukflnftigen Ausgabcn
dcs SF auf der Kleinanzcigcnscitc!
Kontakt: Villa szlerbunt, Bahnhoflrlr.2, 5431

Bilkheim, Tel. 06435/65 76
‘

Nachforschung: Wir bitten Intcressicrtc uns allcs

auffindbare Material fiber cinigc Gcstaltcn dcr US-

Politik zuzuscndcn. Wir habcn unbcstéitigtc Hin-

wcisc, daB es sich um ehcmalige Nazis handcln

kénntc; wcr also ctwas wciB, miigc uns informicren.

Wir mcincn Fritz Kracmcr, der im Bcratcrstab fur
SD] mitarbeitct. Er soil SS-Offizicr in Dachau ge-
wcscn sein. 1946 soil er mitbctciligt gcwcscn sein an

dcr Ausbildung von 5000 ('l) Nazis als antikommu-
nistische Spczialcinheitcn ffir westliche Gchcim—
dicnste in Oberammergau. ('l) Wir mcincn Walter

Rauff, dcr dcm chilcnisehcn Gchcimdienst zugcteilt
wurdc. Und: Harry Slattcrman (Schlaudemann),
dcr zuletzt ffir den CIA in Guatemala und Chile ge-
arbeitct habcn soil und jctzt in Reagan’s chtrala-

merika~Komission sitzt.

chie, 3 Bands, Impuls-Verlag Bremen. Kontakt:

Knobi, Knobelsdorffstr. 8, I 000 Berlin-19.

[eh gehére m einem westlichen Zweig
eines fistliehen Stammes aus dem Norden.

Auf diesen Hochfléichen, an diesen

Fjorden und Bergen ling! unser zuhaus’.
Hier hinein ist Europa marsdiiert

mit Kreuz, Kiinigen, Krieg und Chaos.
Nun sdaidten sie uns den nnsichtbaren Tod.

Ailo Gaup, Kautokeino, Samilmxd

FINNMARK 1940
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*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um neuen Abonncnten Oder Intercssierten die Ge-

lcgenheil zu geben, einen besseren Einbliek in unse-

re bisherige Arbeit zu bckommen, maehen wir 101-

gendes Angebot: Fiir 4 alte Ausgaben schickt ihr

uns einen 10,-DM Sehein, Uberweisung Oder Brief-

marken). Welehe Nummern ihr haben wollt,
sehreibl ihr dabei. Zur besseren Orientierung hier

die Inhaltsangaben, zusz'itzlieh haben wir einc mit

Anmerkungen, Register, Vorwort, Rezension und

neucm Lay Out versehene NOSTALGIENUM-

MER (clacnfalls 10.-) zusammcngestellt, die Textc

aus den vergriffenen ersten l3 Nummern (0—12)
enthiilt.13inzeln nicht mehr lieferbar: Nr. 0—13!

Nr.l4: (64 Seiten) ,

* Arbeit. Entropie, Apokalypse und 35-Stunden-

wuclie * Gehcimer NATO-Stiitzpunkt auf den Fa-

rrirn 1r Cruise aul U-Boote - NATO—Plane * Euro-

pawahlboykott * Antipiidagogik contra Libertare

Péitlagogik 1k Gesell-Diskussion * Das lelzte Inter-

view mit Augustin Suuehy; + Filmbespreehung D'ie

lange Hollnung * Aufrul an Anareha—Feministin-

nen 1k Kritik an den Okolibertiiren u.v.a.m.

Nr.15:(64 Seiten)
* Kullurnummer? * FLIvTrcffen (Lutter) * Auto-

matisierungsdebatte * Interview mit A. Gorz *

Frau-Mann-Masehine * Hacker 1* Piidagogik-Dis-
kussion 'k F. Ferrer * Anti-Kriegs-Museum, ein 1n-

lerview * Eurupawahlnachschlag * Migros-Oppo-
sitiun * Prujektemesse * Souehy: Mexiko ‘k Rei-

mCrs: Oskar Kaneltl ’1 Faschismus— Antifasehismus

* S.Gese|l—Diskussi0n * Omori * Libertiire C0-

mies * Venedig Veranstallungsplan fir u.v.a.

Nr.16:(64 Seiten)
* Venedig-Beriehte (5 Teile) * Feminismus und

Anarcliismus (Vortrag aus Venedig) * 1984 = Die

Ware (J. Clark-Vortrag aus Venetlig) * Zur Wende

* IWIT-Kritik * K01umhien/Selhstverwaltung *

»Atummiillpriestem 1* Buku-Berieht it Oskar M.

Gral ~k »Bakuninhiitte« — Erinnerungen van Fritz

Scherer * Naehrul aul Otto Reimers * Stowasser-

I’mzel}. * u.v.zt.

Nr.17: (64 Seiten) .

* A-Szene ir lndustrialismus-Kritik. Teil 1 (Ansalz

Von AlvinTolTler) * Suzialstaat ()(101’ Marktanarchie

* Boukchins Natur- und Evolutionsverstt’indnis it

Menselienreehte * Chile-Widerstandstage * Puerto

Riet) Lantlhesetzungen * Angst ties Burgers vor

dem Anareliismus (Casas Viejas) * nNéihrbodenfor-

seliung« Neonazis * Spuren der Besiegten (Rez.) *

Zeitschriltensehau * u.v.a.m.

Nr.18:(64 Seiten) (Kulturnummer)
* Theater in) Zeitalter lutaler Medieuwelt 'k Vide—

(Ifmnt * Kultur ()(ICI' Wat? * Wider die Vereinnah-

mung * Uher Carl Einstein; mil seiner Rede fiber

Durrtlti * Das antlere Amerika (Filme) * Jean Vign

(Filmemaeher) * Streit um den CNT-NaehlaB 'k

Tsehernyschewski: Verwcrtung V011 I’olitik und Kul-

Illr * l‘lerrsclialtskultur: Reise in irisehe Kniiste *

A-Szene(FL1_ AFN, »V01ksfront«). u.v.a;m.

Nr.]9: (64 Seiten)
* Unrulien in Griechenland * Entsteliungsge-

SehiChte tler PASOK * Raus aus der NATO? *

Thesen liir einen libertéiren Kommunalismus * Kri-

Iik der Toll‘ler-Tltesen * BTX * Raise in irisehe

Kniiste. Teil 2 it Einstellung der Zeitsehrift »An-

SChliige<< * Kritik tler Subkultur (Punk und Okob-

zWk) * Anarchismus und Mystik * Urachcr Kom-

mune 1919 * Frauen in derFAUD1919—1933 * An-

arelialeminismus * »1.iebe und Anarehie«

Nr.20: (64 Seiten)
* Anti-NATO-KongreB * Mililarisierung dcr USA

and UdSSR * Bruch mit den GRUNEN it Sare/taz~

1111 * Unruhen in Spanien * Interview mit Clara

Thalmann (1) 1r Deutschcr Kolonialismus * Bar-

clays Anthropologieansatz '* Postmoderne * Dis-

kussiunsteil etc.

Nr. 21: a Anareho-Szcnc ‘A' Kritik an den GRU-

NEN und Selbstkritik ‘i‘r Glotz’ Hegemonicmodell

KVOBO wieder neu r} Staatskritik it Interview

mit Clara Thalmann (11) i‘: Mujeres Libres r‘r

Slammhcim - das Buch/ - der Film f: Franz Jung

‘fif'Libertarians? {tr Antisemitismus in der Linken 7%

Diskussion u.a.: Bookchins Kommunalismus etc.

Nr. 22: a Tsehcrnobyl und die Asylantcn 1‘: Linkc

und Ausléinderpolitik fir Das Umbauprogramm dcr

GRUNEN {1* Offener Brief der radikalen AKW-

Gegner r} Appelseha-Trcffen fr Kellektivierung in

Aragon {r Krisc und Perspektivcn der CNT heute fr

Federico Garcia Lorca i} Georg Janthur‘S'Bilder

(Vierfarb-Mitteldruck) frUnbekannte Marat/Tra-

ven Stories 1’? Die Exilliteraturreihc bei Fischer i?

Erich Mfihsam (DDR) fr Anarchismus und Anti-

padagogik ‘1} Gotteslasterungsprozefi if? Bookchin-

Diskussion etc.

Nr.23: i‘r FLI-Hcrbsttreffen 1% Libertare Zentren air

RAF-Kritik if! Spassguerrilla fr A-KongreBin Aus-

tralicn y‘r Quo vadis — Femina? fr Totalverweigerer
‘1} Die 1.NSDAP-Gruppe des Ruhrgebicts eine Ab-

spaltung aus der FAUD? ‘1} Spanienfilme und dercn

politischer Standorl {I § 129a if: Kesseltrcibcn 1‘:

Ncokonservalismus —

am Beispiel Spiiths 1‘! Robert

Reitzel — Dcr armc Teufel 1’? Libertarians/Frcenet-

work-Diskussion ete.

»Ndstalgienummer« (100 Seiten: Ill-DMD:

* Fiir und wider den Anarcho-Syndikalismus (NLO)
1k Patty Hearst — Sozialkritisehes am Beispiel der

SLA (0)* Die Freiheit der Frauen (3) * Anarchisti-

sehes Subjekt (3) * Interview mit Augustin Souehy
(8) * 100 Jahre Marx (12) * Nadge und Awaes (5) *
Wer war B. Traven wirklieh? (4) * Nationalrevolu—

tionare (9) * Zur Notwendigkeit der sozialen Bewe-

gungen (11) * Utopie und Exil (10) * Anmerkun-

gen zum Staat (10) * Hambacher Fest (7) * Doku-

mentarifilme zum Spanistchen Bilrgerkrieg (7) ~k

Chomskys Anarchismus 1(8) u.v.a., Register aller

SF—Beitrage, kurze Geschichte der Zeitung. ..; An-

merkungen und Kommentare zu den Artikeln, ih-

rem Echo ete.

Termine

Vom 13.--23. August 1987 gibt es in Le Ctm du Lar-

zac ein deutseh-franzésisches Seminar Larzac —

Ausnahme oder Beispiel fiir erfolgreichen gewaIt-
freien Widerstand. Referenten: Wolfgang Hertle

11.21.. Infos in WIlSIfOW, .520.

Vom 3.—5.4.l987 findet ein Seminar Frauen und

Gemechnologie statt. Tcilnahme nur fur Frauen.

Themen: Kunstliche Befruchtung, Analyse des

mcnschlichen Erbguts. Welehc Konscquenzcn erge-

bcn sich aus dem Wisscn fiber genetische Defekte

beim Ungcborencn? Referentin: Regina Malz—Tes-

kc (Hamburg). Teilnahmegebfihr: 45.- + Yerpfle-
gung, Anmcldung 14 Tagc vorher erfordcrlteh. 1311-
dimgs- und Begegnungsxtiitte fiir gewaltfrete Aktlon

e.V., Kirchstr.14, 3135 Was/row, Tel. 05843/507.

Vom 30.4.-—3.5.l987 findet in Karlsruhc der 6. 8111'-

gerinitiativen-Verkehrskongrefl statt. Arbeitsgrup-

pen zu FuBgangern, Radfahrcr, Tempo 30/80/100,

Bahn, Larmmindcrung etc. wcrden vorbcreitet.

KongreBunterlagcn bei: AK Verkehr und Umwelt

e.V., CheruskersrrJO, 1000 Berlin-62 (030/
3926146).

1. Mfinsteraner Antiklen'kale Woche vom

23.4.—3.5.87; u.a. gibt es eine Veranstaltung zu Kir-

che zmd Faschismus mit dem Referenten Karl/min:

Desc/mer am 29.4.. Sowie cinen Vertrag zurVerlol-

gung von >>Gottcslfisterern<< von Ottfrier/ Nicmitz am

28.4. Ein Reader zur Vorbereitung kann gegen 3.-

DM in Briefmarken bestellt wcrdcn:

Antiklerikaler Arbeitskreis, c/o Umwel/zemrmn

Miinster, Scharnhorststr. 57, 4400 Miinrrer, 7121.0251/

521112

Trefl‘en anarchistiseher Schiilerlnnen und Studentln-

nen-Gruppen (Pulverfafl) vom Mi 27.5.—So 31.3. in

Mesum bei Munster. Kontakt fiber: ALIBI, e/o Um-

weltzentrum Mt'inster, 5.0.

'

Bildungsurlaub in Katalonien, vom 18.10.-31.10.87.

Themengebietc: Spanische und Katalanisehe Ge-

schiehte. Burgerkrieg. Anarchismus, Franquismus,
Diskussion mit Zeitzeugcn
Aktuelllc Situation Kataloniens, Wirtsehaft, Politik,

Autonomiei Diskussion mit Gewerksehaftern

(CNT, CCOO)
Spraehkurse in verschiedcnen Niveaus mbglich
Mégliehkeiten zur Gestaltung dchhemenangebotc
naeh Teilnehmerinteressen

Anfahrt nach Absprache, incl. Unterbringung, VP,

Kursgebiihrcn: 870.-DM
,

Kontaktadresse: Christoph Krause, KoselsthO,
6000 Frankfurt-1; Tel. 069/551499
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